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1. Die wichtigsten Krankheiten und Schadlinge an Kulturpflanzen
in der Bundesrepublik Deutschland im Anbaujahr 1973
(November 1972 bis Oktober 1973)

Nech den monatlichen Berichten der Pflanzenschutzamter, 

den Witterungsberlchten des Deutschen Wetterdlenstes 

und Angaben des Statistischen Bundesamtes 

zusammengestellt In der Dienststelle fiir wirtschaftllche Fragen 

und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, Berlin-Dahlem 

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

lnhaltsilbersicht 

1. Witterung und Witterungsschaden, Mangelkrankheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
a) Witterungsverlauf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
b) Pflanzenentwicklung und Witterungsschaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
c) Nichtparasitare und Mangelschaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

2. Unkrauter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
3. Allgemeine Schadlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
4. Krankheiten und Schadlinge an Getreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
5. Krankheiten und Schadlinge an Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
6. Krankheiten und Schadlinge an Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 
7. Krankheiten und Schadlinge an Futterpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
8. Krankheiten und Schadlinge an Handels-, 01- und Gemi.isepflanzen . . . . . . . . . . 21 
9. Krankheiten und Schadlinge an Obstgewachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

10. Krankheiten und Schadlinge an Forstgewachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
11. Krankheiten und Schadlinge an Zierpflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
12. Vorrats- und Materialschadlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

1. Witterung und Witterungsschaden

a) Witterungsverlauf

Das erste Halbjahr des Berichtszeitraums zeigte einen ziemlich wechselhaften 
Witterungscharakter, das zweite Halbjahr war durch eine vielfach zu groBe und 
anhaltende Trockenheit gekennzeichnet, die erst im Oktober beendet wurde. 
Bei annahernd normalen Temperaturen gab es im N ov e m  b e r  zu wenig 
Sonnenschein und bei sehr ungleich·er Verteilung ilberwiegend zu viele Nieder
schlage. Der D e z  e m b e r  brachte dagegen ilberdurchschnittliche Sonnenschein
werte, gleichzeitig war es zu trocken und vielfach, vor allem in Silddeutschland, 
zu kalt. Im Kreise Helmstedt erreichten die Niederschlage mit nur 1 mm lediglich 
1 0/o der Durchschnittswerte. Im J a n  u a r setzte sich die trockenwarme 
Witterung fort. Am 16. gab es starke Schneefalle. Eine Kaltewelle um den Jahres
wechsel war die Fortsetzung des Kaltlufteinbruchs vom Ende Dezember. Wahrend 
im F e b  r u a r die Sonnenscheindauer ebenso wie im Januar unter der Norm lag, 
war der Monat ilberwiegend zu warm und vielfach etwas zu naB; in der Eifel 
wurden 241 0/o der Niederschlagsmittelsummen festgestellt. Der M a r z  erwies 
sich im Norden als zu mild, im Suden dagegen bei durchschnittlicher Sonnen
scheindauer als zu kalt sowie teilweise als erheblich zu trocken. Im Raum 
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Ingelheim wurde nur 1 °/o der normalen Niederschlagsmenge gemessen; nur in 
wenigen Gebieten, wie etwa in Schwabe)'.)., wurden die Normalwerte iiberschritten. 
In der ganzen Bundesrepublik war der A p r i 1 zu kalt und sonnenscheinarm, 
dazu groBtenteils zu naB. Der Monatscharakter war unfreundlich; am 2. und 3. 
gab es schwere Stilrme und am 10. und 11. starke Schneefalle in Siiddeutschland. 
Im M a i  lagen die geringen Temperaturabweichungen meist iiber dem Mittel, 
gleichzeitig war der Monat etwas zu trocken; im Kreise Sonthofen z. B. wurden 
nur 29 °/o der Niederschlagsmittelwerte gemessen, gebietsweise aber war es auch 
zu naB, wie etwa im Kreise Emmendingen mit einem Wert von 210 0/o. Am 5. 
fiihrte ein Polareinbruch zu einem Tornado im Raum von Kiel, ein Unwetter mit 
Sturmboen, Blitz- und Hagelschlag entwickelte sich im Gebiet von Aurich
Oldenburg-Bremen und reichte auf eng begrenzten Riiumen bis nach Bayern. 
Bei zumeist iiberdurchschnittlicher Sonnenscheindauer war der J u n  i fast iiber
all zu warm, bei geringer Niederschlagshiiufigkeit lagen die erheblich schwanken
den Monatsummen zwischen 7 °/o wie z. B. in den Kreisen Melsungen und 
Waldbrol, wiihrend im Raum Ludwigsburg 213 '0/o der normalen Regenmenge 
fielen. Die Trockenheit war am stiirksten im mittleren und nordlichen Gebiet der 
BRD, wiihrend es im Siiden teilweise zu anhaltenden Regenfiillen kam, die ortlich 
zu Uberschwemmungen fiihrten. Bei im ganzen nur geringen Temperatur
abweichungen im Vergleich zum langjiihrigen Mittel war der J u  1 i gebietsweise 
zu trocken, an der Kiiste und in groBeren Teilen der siidlichen BRD zu naB, die 
Sonnenscheindauer lag meist unter den Bezugswerten. Das sehr warme und 
trockene Wetter der letzten Junidekade setzte sich anfanglich fort, so daB es 
vielfach in den Gemeinden zu einem Wassernotstand kam; Gewitter und Sturm
boen, Hagel und Starkregen waren gegen Ende des ersten Julidrittels zu ver
zeichnen. Am Nachmittag des 29. ging iiber dem Rheingau eines der schwersten 
Unwetter des Berichtsmonats nieder. Die Temperaturschwankungen waren sehr 
groBriiumig, anfiinglich war es zu warm, dann meist zu kalt, insgesamt aber 
waren dadurch die Abweichungen vom Mittelwert nur gering. Sehr groB waren 
die Unterschiede bei den Niederschlagsmengen, die zwischen 24 mm (Kreis 
Waldeck) und 394 mm (Rohrmoos) schwankten; iiberdurchschnittliche Werte 
waren einerseits zu verzeichnen im nordlichen Niedersachsen, Ostfriesland, 
Schleswig-Holstein, andererseits in einem groBen Teil Siiddeutschlands. Im 
iibrigen waren weite Gebiete zu trocken mit Niederschlagswerten oft unter 75 0/o 
und z. T. sogar unter 50 0/o der normalen Julizahlen. Auch der A u g u s t  erwies 
sich bei iiberdurchschnittlicher Sonnenscheindauer, die meist Werte von iiber 
125 0/o, teilweise sogar 150 bis 182 0/o (Liidenscheid) erreichte, als zu trocken und, 
besonders im Siiden, als zu warm. Die Zahl der Sommertage lag 10 bis 17 Tage 
iiber dem Normalwert. Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Monatsdekade 
kam es zu Starkregen, Gewittern mit Sturmboen und Hagel. Die Temperaturen, 
die fast iiberall erheblich die durchschnittlichen Mittelwerte iiberschritten, lagen 
z. B. im westlichen Mittelgebirgsraum bis zu 3° C iiber der Norm. Sehr unter
schiedlich waren die Monatssummen der Niederschliige, sie bewegten sich
zwischen 6 mm (nordliches Harzvorland, Kreis Harburg) und 239 mm (Kreis
Miesbach). Nordlich der Donau fielen ziemlich gleichmiiBig iiberall 25 mm, gebiets
weise in Hessen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein in kleineren Bereichen
weniger als 10 mm. Die Wiirme- und Trockenperiode setzte sich auch im
S e p t  e m  b e r  fort, der ebenfalls fast iiberall zu warm und gleichzeitig meist
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auch zu trocken war, lediglich im Bereich der Nordseekiiste, in Schleswig-Holstein 
und in kleineren Teilen des Binnenlandes war es zu na13. Ungewohnlich war eine 
Hitzeperiode in der ersten Dekade, bei der bis zu 7 Tagen ununterbrochen (Mann
heim) Maximaltemperaturen von 30° C und darilber gemessen wurden, so da13 
die Tagesmittelwerte die Norm um 4° bis 9° ilberschritten. Entsprechend ilbertraf 
die Zahl der Sommertage die Normalwerte um 3 bis 8 Tage. Niederschliige fielen 
im Extrem nur 3 mm gleich 4 0/o der normalen Monatssumme (Kirschenrheinbach, 
Rothenstein); oft lagen die Werte nur zwischen 25 und 50 '°/o der durchschnitt
lichen Monatssummen, wie z. B. in Niederbayern, Mittelfranken, Odenwald und 
im ostlichen Niedersachsen. Im norddeutschen Kiistengebiet, Teilen des sildlichen 
Niedersachsens und in kleineren Bezirken der Mittelgebirge erreichten die 
Niederschlagsmonatssummen 100 bis 198 0/o (Kreis Hildesheim) der Normalwerte. 
Die Periode der iibernormal warmen und trockenen Monate wurde im O k  t o b e r
beendet, der zu kalt und gleichzeitig zu naB war. In Bayern war es stiirmisch, 
vereinzelt gab es Gewitter. Die Abweichungen von den Mitteltemperaturen des 
Monats waren ilberwiegend negativ, am gilnstigsten schnitt noch Rheinland-Pfalz 
ab, da die Normalwerte nur um weniger als 1 ° C unterschritten wurden, wiihrend 
beispielsweise die Unterschreitung in der Donauniederung 1,8° und in Schleswig
Holstein bis 2° erreichte (St. Peter). Der kalte Witterungscharakter zeigte sich 
auch dadurch, da13, vor allem sildlich der Mittelgebirge, die Normalzahl der Frost
tage erheblich (bis zu 8 Tage) ilberschritten wurde. Gebietsweise sehr verschieden 
waren die Niederschliige, sie reichten von 26 mm (z. B. Wei13enburg/Bayern) bis 
281 mm (Ruhestein, Kreis Freudenstadt). Insgesamt bewegte sich der prozentuale 
Anteil an den Normalwerten zwischen 45 0/o und 257 0/o. Sehr regenreich war es 
besonders im sildlichen Niedersachsen, Hessen, dem nordostlichen Bayern, dem 
Bodenseegebiet. 

b) Pflanzenentwicklung und Witterungsschaden

Herausragendes Ereignis im Winterhalbjahr des Berichtszeitraumes war das 
S t u r m  t i e  f vom 13. November; der Orkan hatte katastrophalen Windbruch in 
vielen Teilen der Bundesrepublik, besonders in den nordlichen Bundesliindern, 
zur Folge. Schiiden entstanden auch · an Obstanlagen, Kulturen unter Glas und 
noch stehendem Mais. Starker Schneefall fiihrte in der Eifel in der zweiten 
Novemberdekade zu S c h n e e  b r u c h schiiden. Auch im Frilhjahr gab es erneut 
am 2.April orkanartige Stilrme, die im Nordrheingebiet starken Windbruch und 
auf leichten Boden des Kreises Regensburg E r o s i o n s  s c h ii d e n  verursachten, 
sowie in Westfalen Friihbeetkiisten und Folientunnel beschiidigten und zu gro13em 
Windbruch fiihrten. Im Oktober verursachte Sturm (Weser-Ems, Westfalen) 
Stengelbruch bei Mais. Uber F r o  s t s c h ii d e n  wurde vielfach berichtet; im 
Vorwinter traten sie z. B. auf an Zierpflanzen in Rheinland-Pfalz, an Erica in 
Westfalen und bei Kartoffeln in der Oberpfalz; hier betrugen die Ausfalle bis 
30 0/o, denn die Frilhfroste erreichten Temperaturen von - 8° C. Kahlfrost 
schiidigte Wintergetreide und Zwischenfrilchte (Nordwilrttemberg, Rheinland
Pfalz). In Siidbaden litt Feldsalat, Winterraps und Getreide, dabei spielte auch 
die Trockenheit eine Rolle, so da13 es teilweise beim Winterraps zu Totalausfallen 
kam. Im Februar verursachten zahllose Froste bei schneefreiem Boden Schiiden 
an Wintersaaten in Sildwilrttemberg, wiihrend in der Pfalz Lauch und Feldsalat be
troffen waren; Gebietsweise mu13ten 50 0/o der Rapsanbaufliichen infolge Kahlfrost-
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schaden umgebrochen werden (N ordwurttemberg). N achtfri::iste in N ordrhein hatten 
hohe Ausfalle im Gemusebau zur Folge und bei Weizenspatsaaten in Rheinland
Pfalz Auswinterungsschaden bis zu 20 '%. Froste im April schadigten in der Ober
rheinebene und in Baden Fruhkartoffeln; in Rheinland-Pfalz auch Ruben, Pelar
gonien und Treibflieder. Noch im Mai gab es Nachtfroste, die Schaden an Kirschen 
und Erdbeeren verursachten (Hessen); im Oktober in ungunstigen Lagen von 
Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Nordrhein Fruhfrostschaden bei Mais, 
Kartoffeln, Freiland-Chrysanthemen, Dahlien, spaten Schnittblumen, Tomaten, 
Bohnen, Freilandsalat und Endivien. Zu T r o c k e n  h e  i t s  s c h a d e n  kam es 
verschiedentlich; sie machten sich in Hessen als Wachstumshemmung bei Futter
und Zuckerruben bemerkbar und zeigten sich als Auflaufschaden im Mai deutlich 
in Westfalen bei Mais, Ruben und Kartoffeln. Bei Kern- und Steinobst kam es 
durch die groBe Hitze und Trockenheit zu sehr starkem Fruchtfall (Nordwurttem
berg). Mais und Gemuse auf leichten Boden wiesen verschiedentlich Trockenheits
schaden auf (Westfalen), in Berlin waren durch die anhaltende Durre Rasen
flachen und laubabwerfende Ziergeholze betroffen, in Weser-Ems kam es bei 
Getreide zur N otreife, in Hessen waren groBere Ausfalle bei Kohl zu verzeichnen, 
i.n Rheinland-Pfalz zeigten sich Schaden bei Winter- und Sommergetreide, Ruben 
und Kartoffeln auf leichten Boden, ferner bei verschiedenen Gemusearten, 
Beerenobst, Zierrasen und Grunlandflachen. Die Durre hielt auch im Juni an und 
entsprechend setzten sich in diesem Monat an vielen Stellen der BRD die 
Schaden bei verschiedenen Kulturen fort. Die auch im August und September 
herrschende Trockenheit hatte in Rheinland-Pfalz Schaden zur Folge bei Getreide, 
Tabak, Obst (Kleinfruchtigkeit, Frucht- und Blattfall); weiter gab es Verluste bei 
Ruben und Mais in Wurttemberg. In Niedersachsen und Westfalen waren auBer
dem noch Zierpflanzen und Grunland, in Weser-Ems und Schleswig-Holstein 
Mais, Geholze verschiedener Art und Rasenflachen in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Ertragsausfalle bei WeiB- und Rotkohl erreichten in nicht beregneten 
Bestanden bis zu 70 °/o (Hessen-Nassau). Die Schaden in Baumschulen und gart
nerischen GroBanlagen wiesen in Nordrhein einen Umfang auf, wie er seit 
20 Jahren nicht mehr beobachtet worden war. Allgemein waren leichtere Boden 
am meisten in Mitleidenschaft gezogen, dabei entstanden groBere Verluste in 
Sudbaden bei Feldgemuse, Hackfruchten, Klee und auch Grunland; die an
dauernde Trockenheit in Verbindung mit hohen Temperaturen hatte bei Spargel 
Triebwelke zur Folge, sudlich des Mains beliefen sich die EinbuBen bei Getreide 
ortlich au£ 20 6/o. Apfel der Sorte ,,Cox Orange" litten besonders und zeigten 
neben Blatt- und Fruchtfall Schalenrissigkeit; diese Apfelsorte war auch an 
anderen Stellen am meisten geschadigt. In Bayern hatten in erster Linie 
Kartoffeln gelitten, auBerdem kam es zum Baumsterben bei Ulmen, Eschen, Erlen 
und Kastanien. Die Bodentrockenheit verzogerte in Niedersachsen und Schleswig
Holstein den Auflauf des Winterrapses und Winterspinats. Mehrfach kam es im 
Verlauf von G e  w i t  t e r n  auch zu H a g e  1 schlag, so in Schleswig-Holstein, wo 
Winterraps betroffen war, wahrend Gemuse unter Folie in Niedersachsen schwer 
geschadigt wurde; aus dem Kreis Geldern wurden Verluste gemeldet bei Zucker
und Futterruben, erntereifem Freilandsalat und Narzissen. Gebietsweise fiihrten 
die starken Niederschlage, verbunden mit Hagel, in Baden-Wurttemberg zu 
L a g  e r  u n g bei Winter- und Sommergerste und im Kreise Ludwigsburg zu Ein
buBen in den Obstkulturen; in Westfalen starke Lagerung von Winterweizen und 
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-roggen. Gewitter mit nachfolgender Abkuhlung hatten bei Getreide, insbeson
dere bei Gerste (etwa 40 O/o der Ernte in Sudwurttemberg), Lagerbildung zur
Falge (Nordrhein, Baden, Bayern). In den verschiedensten Kulturen beliefen sich
die Ernteausfiille <lurch Hagelschlag in Sudwurttemberg auf 25 bis 35 °/o, in Sud
baden waren Spiitkirschen geschiidigt: starkes Aufplatzen und Fiiulnis; ortlich
erhebliche Hagelschlagverluste in Ostfriesland bei Winterraps. B o d e n  v e r  -
k r u s t  u n g im Raum Soest erforderte die Neubestellung von 20 ha Kohldirekt
aussaaten.

c) Nichtparasitare und Mangelschaden

Betriichtliche S a  1 z s c h ii d e n  wurden an Jungpflanzen (ohne niihere Angaben) 
in Nordrhein festgestellt, in Rheinland-Pfalz waren hiiufig Pelargonien-Mutter
pflanzen betroffen. M o  1 y b d ii n m  a n  g e 1 zeigte sich an Wintergetreide im 
Emsland und vereinzelt bei Blumenkohl in Hamburg. M a g n e s i u m  - und 
Ka 1 i m a n g e  1 verursachte umfangreiche Trocknis bei Nadelholzern im Nord
rheingebiet. Magnesiummangel wurde weiterhin beobachtet bei jungem Kohl
rabi unter Glas (Weser-Ems) und an Hafer und Sommergerste auf leichten Boden 
(Kassel). Alle Getreidearten in Niedersachsen sowie Sommergerste in Rheinland
Pfalz und Weser-Ems zeigten deutliche Mangelerscheinungen. Sehr oft traten 
diese bei Gurken auf (Nordrhein); hier waren die Pflanzen bei hohen Tempera
turen sehr schnellwuchsig gewesen und hatten entsprechend starken Fruchtansatz 
mit groBem Niihrstoffbedarf. Witterungsbedingt zeigte sich das Fehlen von 
Magnesium bei Zierpflanzen in Hessen-Nassau, ortlich traten die Erscheinungen 
in Niederbayern stark an Mais und verbreitet an Kartoffeln in der Oberpfalz auf. 
Kalimangel war bei Getreide in Weser-Ems zu beobachten. M a n g a n  m a n g e  1 
wurde aus Weser-Ems in unterschiedlicher Starke bei Winter- und Sommergerste 
gemeldet, zwei Fiille betrafen Ruben auf Moorboden in Sudwurttemberg. In 
Niedersachsen zeigten sich K u p f e r  m a n  g e 1 erscheinungen bei Winter- und 
Sommergerste auf leichten Boden. Als Falge von B o r  m a n  g e 1 kam es bei 
Ruben ortlich in Baden zur Herz- und Trockenfiiule, starker betroffen waren in 
Sudwurttemberg Ruben auf sehr humosen bis moorigen Boden. Vereinzelt gab 
es Bormangel bei Zuckerruben in Bayern und gebietsweise in Rheinland-Pfalz; 
hiiufig war diese Mangelerscheinung in Gefolge der Trockenheit im Amtsbezirk 
Mainz bei Kernobst zu beobachten, auch in Nordbaden bei Obstbestiinden. 

2. Unkrauter

Bereits wiihrend des Winters wurde vielfach uber ein verbreitetes und oft 
zahlreiches Auftreten verschiedener Unkriiuter berichtet, die sich vor allem in 
Wintergetreide und Winterraps fanden. Genannt wurden: E h r  e n  p r e  i s  -
Arten, K 1 e t t e n  1 a b k r a u t , R o t e T a u b n e s s e 1 , V o g e 1 m i e r e , 
K a m  i 11 e , K 1 e b k r a u  t ,  A c k e r  f u c h s s c h w a  n z. Ausziihlungen ergaben 
fur die zuletzt genannte Art im Amtsbezirk Neustadt bis zu 240 Pflanzen je m2 

und bis 220 Pflanzen des W i n d  h a  lm s , bei dem in der Pfalz im Februar sogar 
260 Pflanzen je m2 festgestellt wurden. Die milde Winterwitterung begunstigte 
gebietsweise die Verunkrautung, ab Ende Marz setzte eine verstiirkte Entwick
lung ein, so daB uber sehr starkes Vorkommen von F 1 u g h  a f e r  in Getreide 
und Ruben, von Klettenlabkraut, Vogelmiere und Ehrenpreis in Wintergerste 
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und massivem A m p  f e r  besatz auf Griinlandflachen berichtet wurde (Wiirttem
berg). Getreide-, Mais- und Riibenschlage waren in Kurhessen im April u. a. stark 
besetzt mit R i s  p e n  g r  a s  e r  n, A c k e r s  t i e  f m ii t t e r  c h e n, R a i n k  o h  1 , 
W i c k e  n ,  K o r n  b 1 u m  e n  sowie den bereits friiher genannten Ungrasern und 
Unkrautern; Dauergriinland wies Befall auf mit L 6 w e  n z a h  n ,  H a h n e  n -
f u B ,  W i e s e n  k n  6 t e r  i c h, P e s t  w u r z und Ampferarten. In Nordbaden 
bildeten Flughafer und Klettenlabkraut die Hauptunkrauter in Ruben. In der 
Oberrheinebene dominierten bei Wintergetreide Klettenlabkraut, Vogelmiere, 
Taubnessel und Ehrenpreisarten. Die gleichen Arten waren auch in Rheinland
Pfalz im Wintergetreide und Winterraps weit verbreitet, auBerdem zahlte man 
bis 300 Pflanzen des Flughafers je m2; im Sommergetreide trat H e  d e  r i c h
starker auf, Griinland und Luzerne zeigten Besatz mit Lowenzahn, HahnenfuB, 
S u m p f d o t t e r b 1 u m e ,  B a r e n k 1 a u ,  W i e s e n s c h a u m k r a u t , Ampfer 
und W e  g e r  i c h ;  im gleichen Gebiet waren altere Obstanlagen stark ver
unkrautet mit Q u e c k  e und HahnenfuB; im Raum Trier auffallend hoher 
Mi s t  e 1 besatz. Weiterhin blieb im Mai die Verunkrautung bei Winter- und 
Sommergetreide, Mais, Klee, Hackfriichten und Dauergriinland beachtlich. Neben 
den bereits aufgefiihrten Unkrautarten fanden sich noch A c k e r  h o  h 1 z a h  n ,  
W i e s  e n  k e r  b e 1 (Wiirttemberg), S c h a f  g a r b e (Kurhessen) und B r e n  n -
n e s s s e 1 n (Nordrhein). In der Pfalz wurde der Besatz mit Flughafer, Kletten
labkraut, Kamille und Roter Taubnessel, M e  1 d e  und Ackerhohlzahn stellen
weise als auBergewohnlich hoch bezeichnet; auf Griinland gab es vor allem 
G e m e i n e s L a b k r a u t , K e r b e 1 , Ampferarten, Lowenzahn und Wiesen
schaumkraut; Maisbestande wiesen starke Verqueckung auf sowie Zunahme von 
A c k e r  w i n d  e ,  D i s  t e 1 n und Klettenlabkraut. In Wiirttemberg war das 
Flughafervorkommen ungewohnlich stark und auch Ackerfuchsschwanz nahm zu; 
ferner zeigte sich ein erhebliches Auftreten verschiedener Unkrauter in Getreide 
und Griinland darunter die bisher nicht gemeldeten A c k e r  m i  n z e , A c k e r  -
s c h a c h t e 1 h a 1 m , S u m p f z i e s t , H i r t  e n t a s c h e 1 k r a u t und 
St o r  c h s c h n a b  e 1. Die Spatverunkrautung bei Ruben auf leichteren Boden 
stieg in W estfalen an, beteiligt waren F r a n z o s e n  k r a u t , W e  i B e r 
G a n s  e f u B und Kamille. Verbreitet bei Mais in Niedersachsen groBeres Auf
treten von H ii h n e r  - , B o r s t  e n  - und B 1 u t h i  r s e ,  in Nordrhein haufig 
Melde au£ den Feldern, Gemiisekulturen in Berlin stark verunkrautet mit Hirten
taschel und Kamille. Im Mosel- und Priimtal waren Vorkommen und Ausbreitung 
von Hiihnerhirse bemerkenswert. Auszahlungen von Ungrasern im Amtsbezirk 
Koblenz ergaben im Juli u. a. 126 Pflanzen der G e m  e i n  e n  R i s  p e je m2 und 
bis zu 500 Pflanzen des Ackerfuchsschwanzes. Vermehrt zeigte sich bei lagernden 
Getreideflachen die Vogelmiere (Weser-Ems), haufig war im Feldfutterbau und 
auf Griinland die A c k e r d i s  t e 1 (Schleswig-Holstein). Quecke und W e i  B e s
S t  r a u  B g r  a s  stark verbreitet im August im Bezirk Prum. Bei Mais im Kreis 
Lippe erhebliches Vorkommen von N a  c h t s c h a t  t e n ,  der sich auch in Weser
Ems zeigte, wo auBerdem die Riibenschlage noch mit WeiBem Gansefufl und 
Knoterich besetzt waren. Unbehandelte Kartoffelbestande in Westfalen wiesen 
Zunahme von Gansefufl, Melde und Knoterich-Arten auf; letztere Unkrautart 
sehr stark bei Mais in Siidwiirttemberg, auBerdem in dieser Kultur Ackerwinde 
und Ackerstiefmiitterchen sowie Rainkohl. In den letzten beiden Monaten des 
Berichtszeitraumes wurde aus Weser-Ems ein mittlerer Besatz der Maiskulturen 
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durch F a d e n  h i  r s e und eine Ausbreitung des A m a r  a n t  gemeldet, im 
Bezirk Osnabrilck starker Nachtschattenbesatz, im Winterraps Zunahme von 
Vogelmiere und Ackerfuchsschwanz; in Nordwilrttemberg beachtliche Vor
kommen von Storchschnabel auf Grilnland. Die Spatverunkrautung erschwerte 
in Sildbaden die Kartoffelernte; Ruben waren im Amtsbezirk Neustadt mit 
Melde, Franzosenkraut, Hirsearten durchsetzt. Wintergetreide wies starken 
Besatz auf mit verschiedenen Unkrautarten (Nordwilrttemberg, Sildbaden, West
falen), in Kurhessen war Winterraps mit Hederich und A c k e r s  e n  f ver
unkrautet, wahrend auf Dauergrilnland die Rasenschmiele zunahm und im Kreis 
Wittlich der R a i n  f a r  n. Auszahlungen im Amtsbezirk Mainz ergaben im 
Ackerbau bis zu 580 Windhalmpflanzen je m2 sowie 200 Pflanzen des Ackerfuchs
schwanzes und 50 des Klettenlabkrautes. 

3. Allgemeine Schadlinge

Der Larvenbesatz von W i e s e n  s c h n a k e n  bewegte sich im Mittel um 95 
Larven je m2 bei einem Maximalwert von 128 bis 176 (Niedersachsen), auf Moor
wiesen des Kreises Lilbbecke wurden 280 Larven je m2 gezahlt. In einem kilrzlich 
erbauten Gewachshaus schadigten T i p  u 1 a 1 a r v e n  erheblich Pyrethrum, 
Salvien und Scabiosen-Jungpflanzen (Weser-Ems), im gleichen Gebiet gab es auch 
FraBschaden bei Sommergetreide, im ganzen blieb Flug und Befall ilberall 
gering. - D r  a h  t w ii r m e  r wurden verschiedentlich bei Wintergetreide, Hafer 
und Ruben festgestellt, doch blieb der Befall meist schwach, lediglich in Sild
wilrttemberg, Kurhessen und Westfalen waren gr6I3ere Verluste zu verzeichnen 
bei Mais, Getreide, Ruben und Salat; im Emsland vereinzelt erhebliche EinbuBen 
bei Mais, der auch in Hessen-Nassau stark angegriffen wurde. Haufig waren in 
Niedersachsen in Kulturen nach Wiesenumbruch Schaden zu verzeichnen. In drei 
Gemeinden des Dienstbezirks Neuwied verbreitet beachtliche FraBschaden an 
Kartoffeln, ebenso ortlich in Sildbaden und - nach Grilnlandflachenumbruch -
in Westfalen. - M a i  k a f e r  - E n g e r  1 i n  g e spielten in den Meldungen nur 
eine geringe Rolle; starker Befall lag vor in einem Berliner Forstbezirk sowie 
an Blaufichten einer Baumschule in Heinsberg. In einem Falle wurden Ruben 
sehr geschadigt (Dienstbezirk Alzey); im Bodenseeraum gab es an Koniferen und 
anderen Geholzen einer Baumschule etwa 40 °/o Ausfalle durch Larven im dritten 
Stadium. - D i c k  m a u  1 r ii B 1 e r  larven griffen in starkerem MaBe in einer 
kurhessischen Gartnerei Cyclamen in einem Gewachshaus an und schadigten die 
gleiche Pflanzenart in einigen Fallen in Westfalen; in Rheinland-Pfalz gab es 
Bliltenschaden durch den ReifungsfraB der Imagines im Januar. Ungewohnlich 
hoch war der Besatz mit bis zu 30 Larven je Topf bei Hortensien eines ober
pfalzischen Gartenbaubetriebes; an der gleichen Pflanzenart entstanden durch 
WurzelfraB in Nordbaden erhebliche Schaden. In Rheinland-Pfalz wurde regional 
ab Juli verstarkter Befall von Cyclamen unter Glas beobachtet, bei Schnitt
kulturen traten dabei im Oktober bedeutende Verluste auf. - In Gemilse
kulturen, bei Salat, Endivien, Kohl, Zierpflanzen, Kartoffeln und Erdbeeren 
machten sich, teilweise betrachtlich schadigend, E r  d r a u  p e n  bemerkbar 
(Weser-Ems, Niedersachsen, Westfalen, Hessen-Nassau, Rheinland-Pfalz, 
Wilrttemberg). Durch Ausfressen der Pflanzenherzen entstanden an meist ein
jahrigen Erdbeerkulturen in Nordbaden sehr starke Schaden; ungewohnlich hoch 
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war die Besatzdichte in Gemusekulturen des Nordrheingebietes. Kartoffeln im 
Amtsbezirk Neustadt wiesen nach Spinat (Herbst 1972) 63 '°lo Befall und starke 
Schaden auf, im Amtsbezirk Mainz betrugen im Oktober die Ausfalle bei Mohren 
bis zu 35 0/o. Beachtliche Verluste waren zu verzeichnen bei Stiefmtitterchen und 
Primeln (Nordwurttemberg), Kartoffeln (Westfalen, Rheinland-Pfalz), Erdbeeren 
(bis zu 5 0/o) und Kohlbestanden (TotaleinbuBe) in Sudbaden. - Von April an 
wurde uber das Vorkommen von E r  d f l o  h e n  an Radieschen, Ruben und Kohl
saaten berichtet (Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Sudbaden). Stark schadigend 
traten sie auf an Kohl und Rettich in Nordwurttemberg, mittelstark an Busch
bohnen, Gurken und Steckruben in Weser-Ems; groJ3ere Ausfalle gab es bei Kohl 
in Hessen-Nassau und bei Markstammkohl auf Feldern in Siidhanglage {Rhein
land-Pfalz). Aus Weser-Ems wurden erhebliche Schaden an Stoppelruben ge
meldet, Winterraps wurde hier sowie in Westfalen und Rheinland-Pfalz teilweise 
starker angegriffen. - Larven der G a r t  e n  h a  a r m u  c k e schadigten unge
pflegte Grunlandflachen im Kreise Cloppenburg, in Schleswig-Holstein traten sie 
gebietsweise auf bei Winterweizen und Sommergetreide; sie waren verbreitet im 
Raum Bremervorde auf Grunlandflachen. - Schon wahrend der Wintermonate 
gab es Schaden durch T r a u  e r  m u c k e n ;  im Dbz. Neuwied wurden Poin
settien angegriffen, im Kreis Offenburg Anthurien und Begonien, im Raum von 
Bad Kreuznach Canna; platzweise Totalbefall von Tabak in Sudbaden. Der Befall 
von Zierpflanzen in Rheinhessen zeigte Zunahme, auch in Kurhessen waren ver
schiedene Zierpflanzenbetriebe betroffen. Die Larven des Schadlings waren ab 
Juli haufiger an Zierpflanzen in Westfalen und verschiedenen Kulturen unter 
Glas in Rheinland-Pfalz anzutreffen. In Bayern wurden Poinsettien befressen, 
in Westfalen entstand in einem Fall im Oktober Totalverlust an Nelkensteck
lingen. - Das Vorkommen von S p r i n g s  c h w a n  z e n  war beachtlich an 
einzelnen Rettichkulturen in Nordwurttemberg, Schaden und Ausfalle bei Tabak 
und Radieschen wurden aus Baden und Hamburg gemeldet, im Dienstbezirk 
Frankenthal wurde in einem Fall auflaufender Sommerweizen angegriffen, 
gelegentlich traten die Insekten an Futter- und Zuckerruben in Erscheinung 
(Westfalen, Niedersachsen). - T a u s  e n d  f u B 1 e r  wurden vereinzelt schadlich 
in der Pfalz an auflaufenden Ruben, an Zucker- und Futterruben in Westfalen 
und Niedersachsen; durch starken Besatz entstanden Wurzelschaden bei Kohl in 
Nordwurttemberg. - Im Dienstbezirk Altenkirchen wurden Orchideen, in Nord
baden Tabakpflanzen von A s s  e 1 n geschadigt. - B 1 a t  t 1 a u  s e (ohne nahere 
Artangabe) zeigten sich an Getreide zu Beginn der zweiten Maidekade und 
nahmen dann weiter zu (Nordbaden, Nordwurttemberg). In Weser-Ems begann 
die Besiedlung von Getreide und Ruben erst im Juni. Stark befallen wurde Mais 
in Nordbaden und Hessen-Nassau; eine weitere Zunahme dieser Schadlinge an 
Getreide (Niedersachsen) und vielen Ackerbaukulturen, u. a. Ackerbohnen und 
Mais, wurde in Rheinland-Pfalz beobachtet, wo auch Dahlien stark verlaust 
waren. - Schon aus den Wintermonaten lagen zahlreiche Meldungen vor tiber 
einen teilweise erheblichen Besatz mit M o t t e n  s c hi 1 d 1 a u  s e n. Betroffen 
waren vor allem verschiedene Zierpflanzenarten, ferner Gemuse und Rosenkohl 
unter Glas (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrheingebiet, Kurhessen, Nord
wurttemberg, Bayern); von April an wurde weiterhin von Schadauftreten be
richtet, teilweise mit einer Tendenz zur Ausbreitung. Wiederum waren in erster 
Linie Zierpflanzen betroffen, z. B. Fuchsien, Edelpelargonien, Gerbera, Chrys-
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anthemen unter Glas, in Weser-Ems auch Rhododendron. Stark besetzt waren 
Gurken unter Glas und Tomaten sowie Bohnen in Hamburg, Weser-Ems, Nord
rhein, Baden, N ordwilrttemberg; in Rheinland-Pfalz auBerdem Auftreten an Lauch 
und Sellerie. Im September/Oktober blieb das Vorkommen vor allem an Zier
pflanzen wie Gerbera, Dahlien, Gladiolen, Gloxinien, Poinsettien und Cyclamen 
oft sehr stark, auch Gurken und Tomaten wiesen weiterhin beachtlichen Besatz 
mit den Schadlingen auf (Weser-Ems, Westfalen, Kurhessen, Rheinland-Pfalz, 
Sildbaden). -Von Juni an wurde mehrfach ilber Schaden durch W a n z e n  be
richtet, die vor allem an Kartoffeln und Betarilben (Westfalen, Schleswig
Holstein), an Kern-, Stein- und Beerenobst (Hamburg}, oft erheblich an Sellerie 
(Hamburg, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein und Nordwilrttemberg) sowie 
an Zierpflanzen in Hausern und im Freiland (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nord
rhein) zu beobachten waren. - An Zierpflanzen unter Glas und im Freien zeigten 
sich haufig und stark S c h a u  m z i k a d  e n ; ilber zunehmendes Auftreten von 
Z i k a d  e n  an Rosen und Ziergeholzen wurde aus Rheinland-Pfalz berichtet, die 
unteren Blatter von Mais wiesen platzweise Saugschaden auf (Mittelschwarz
wald); in einer Berliner Gartnerei wurde Hippeastrum geschadigt. Kurz vor der 
Ernte gab es in Westfalen auf einzelnen Zuckerrilbenschlagen ein ungewohnlich 
zahlreiches Zikadenvorkommen. - B 1 a s  e n  f ii B e waren im Winter an Zier
pflanzen in der Seemarsch und an Anthurien in der Pfalz schadlich. Starker 
befallen wurden im Frilhjahr Kohlrabipflanzen (Kurhessen), spater auch Erbsen, 
Ackerbohnen, Raps, Getreide und daran anschlieBende Tabakkulturen (Wilrttem
berg, Weser-Ems, Rheinland-Pfalz), in Nordrhein litt Lauch. Erhebliche Probleme 
brachte der Thripsbefall von Rosenknospen und -blilten (Nordbaden). Vom 
Sommer bis zum Herbst gab es zum Teil starke Saugschaden an Lauch, Kohl, 
Bohnen und verschiedenen Zierpflanzen (Berlin, Hamburg, Westfalen, Rheinland
Pfalz, Nordrhein). Schaden durch den G 1 a d  i o 1 e n  - B 1 a s  e n  f u B wurden 
wiederholt beobachtet in Berlin; ilber ein verbreitetes und zum Teil starkes Auf
treten wurde berichtet aus dem Dbz. Bad Ems sowie aus Westfalen, Rheinland
Pfalz und Nordwilrttemberg. - Empfindliche Verluste verursachte W e s p e n  -
fraB am reifenden Obst in Weser-Ems und Rheinland-Pfalz, wo im Amtsbezirk 
Trier teilweise eine ausgesprochene Wespenplage herrschte. - In wechselnder 
Starke zeigten sich von November bis Marz wiederholt N a c k t s c h n e c k  e n  
und schadigten Wintergetreide (Schleswig-Holstein, Westfalen) und Winterraps, 
letzteren in ungewohnlich groBem Umfang (Weser-Ems). Ab April betrafen die 
Schadmeldungen auch Salat und Rettiche (Nordwilrttemberg), Gemilsepflanzen, 
Tabak, Zierpflanzen (Rheinland-Pfalz, Baden, Nordwilrttemberg, Westfalen); im 
zuletzt genannten Gebiet litten besonders Phalaenopsis unter SchneckenfraB; 
ab September wurden Raps (Weser-Ems) und Gemilse (Sildbaden) geschadigt. 

M a u s  e (ohne nahere Artangaben) verursachten ab Ende November Schaden in 
Gemilsemieten und -lagern sowie an Blumenzwiebeln im Einschlag (Nordrhein, 
Rheinland-Pfalz), im Januar wurden im Abz. Koblenz 1000 Kohlrabijungpflanzen 
vernichtet. - F e  1 d m a  u s e  waren im groBen und ganzen im Berichtsjahr nicht 
besonders stark in Erscheinung getreten; im ersten Halbjahr war ihr Vorkommen 
gering und nur gelegentlich kam es ortlich zu starkeren Schaden, so an Winter
getreide in den Kreisen Jillich und Euskirchen und an Tulpeneinschlagen in 
Rheinland-Pfalz. In einem Falle wurden 20 0/o der eingemieteten Futterrilben 
einer Schwarzwaldgemeinde benagt. Von Mai an zeigte sich eine gewisse Tendenz 
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zu verstarktem Auftreten, so auf Griinland im Dbz. Bad Ems, in Westfalen -
hier sowie in Kurhessen waren auBerdem Klee und Luzerne betroffen - und im 
Kreis Leer, wo groBe Fliichen stark geschiidigt wurden; in Hessen-Nassau Vor
kommen auf Kartoffelfeldern. - Im gesamten Berichtszeitraum gab es Meldun
gen iiber das Auftreten von W ii h 1 m a  u s e  n in wechselnder Starke in Obst
anlagen, Hausgarten, Staudenkulturen, auf Griinland, Feldfutterschlagen und im 
Ackerbau. Mitte November zeigten sich nach starken Niederschlagen erhebliche 
Erdaufwiirfe mit auffallend hohem Befall in Wiesentalern von Nordwiirttemberg. 
Uber ein verstiirktes Aufkommen wurde u. a. berichtet aus Rheinland-Pfalz, 
Westfalen, Bayern. Besonders heftig waren die Schaden in Kurhessen in Gemiise
kulturen, die ohne BekampfungsmaBnahmen nicht hatten groBgezogen werden 
konnen. - R o t e  1 m a u  s e machten sich nur gebietsweise und zumeist in 
geringem MaBe bemerkbar (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). - Zahlreich 
gab es E r  d m ii u s e  in vergrasten Laubholzkulturen verschiedener Forstreviere 
im Nordrheingebiet, doch kam es bei abnehmender Tendenz (Probefange) zu 
keinen nennenswerten Nageschaden. Die trockene Sommerwitterung begiinstigte 
aber die Vermehrung, so daB im Herbst eine Zunahme der Populationen zu be
obachten war (Nordrhein, Westfalen). - Von November an wanderten R a t t e  n 
verstarkt in Gebaude, Kanalisationsanlagen und auf Miilldeponien ein, der 
Besatz war teilweise recht hoch. Ferner zeigten sich die Schadlinge in Gemiise
mieten und drangen von Maisbestanden aus in Riibenmieten ein; verschiedentlich 
war das Vorkommen vermehrt (Niedersachsen, Westfalen, Kurhessen, Nord
wiirttemberg, Nordbaden, Nordrheingebiet). In Mittel- und Unterfranken wurden 
vielfach die Folienschlauche in Behelfssilos fiir Maissilage zernagt; im Nordrhein
gebiet ortlich FraBschaden an Pillensaat. Vom Herbst 1973 an erneut zunehmen
der Befall in den Gemeinden von Hessen, Nordwiirttemberg und Siidbaden; im 
zuletzt genannten Gebiet platzweise Ausfalle durch FraB an reifen Maiskolben. -
Gegen Ende Marz begannen die H a m s t e r  mit dem Offnen der Baue und bald 
danach kam es zu stellenweise starkem Befall von Feldfutterflachen und Getreide; 
besonders heftiges Auftreten in Rheinland-Pfalz. Haufig zeigte Tabak Hamster
verbill (Nordbaden); im Oktober vereinzeltes Vorkommen im Raum Wiirzburg. -
Fast wahrend des ganzen Berichtsjahres zeigten sich in wechselnder Starke 
Ma u 1 w ii r f e, vor allem auf Dauergriinland, Getreideflachen und Talwiesen. 
In einem Falle (Nordrheingebiet) wurde Gemiise unter Glas beeintrachtigt, in 
Rheinhessen Freilandgemiise, in Wiirttemberg und Rheinland-Pfalz Feldfutter
schlage. Der Besatz mit Maulwilrfen war in Kurhessen zum Teil derart stark, daB 
die Grasnarbe erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde. - Haufig wurde iiber 
Verbiflschiiden durch H a s e n  und K a n  i n c h e n  , zuweilen auch zusammen 
mit anderem Wild, berichtet. Der VerbiB betraf ortlich Kernobstjunganlagen 
(Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Stidbaden), ferner Wintersaaten, junges Winter
gemiise, Feldsalat und Ziergeholze (Rheinland-Pfalz, Baden). In Weser-Ems litt 
Winterroggen stark durch Kaninchen, das gleiche Getreide sowie Wintergerste 
wies groBfliichige Schadstellen in W estfalen auf, im Emsland wurde ortlich sogar 
Neubestellung einiger Flachen notwendig. Platzweise in unterschiedlicher Starke 
Schaden an Mais und Zuckerriiben (Rheinland-Pfalz); stark besetzte Reviere in 
Nordrhein litten ab Juni unter erheblichen Schaden an Laub- und Nadelbaum
kulturen, auch in den Berliner Forsten beachtliches Auftreten von Kaninchen. 
Zunehmend wurden Hasen und Kaninchen an Luzerne in Rheinland-Pfalz und 
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bei Buschbohnen in Weser-Ems schiidlich. In Westfalen kam es infolge geringen 
Vorkommens der Myxomatose zu einem heftigen Kaninchenfrafl an Gemiise und 
Zierpflanzen, besonders in Hausgiirten, sowie an Spargel in waldnahen Anbau
gebieten. Im Oktober betriichtliche Ausfiille im Raum Trier durch Kaninchen bei 
WeiBkohl, Mohren, Feldsalat und Endivien. - Gebietsweise erreichten die Aus
fiille an Wintersaaten durch S c h w a r z  w i 1 d in Rheinland-Pfalz 30 0/o; Roggen 
wurde im Dienstbezirk Altenkirch, Maisfelder wurden im Mittelschwarzwald 
starker geschiidigt. - R o t  - und R e h  w i 1 d richteten bei hoherem Bestand im 
Oktober Schiiden in Nadelbaumkulturen an, die aber dann durch chemische 
Abwehrmittel geschiitzt werden konnten (Nordrhein). Starken bis sehr starken 
WildverbiB an Wintersaaten gab es im Emsland und im Raum Osnabriick; bei 
Topinambur waren im Ortenaukreis Ausfiille bis zu 70 0/o zu verzeichnen. 
In Hamburg war die Schiidigung verschiedener Wintergetreidearten so ein
schneidend, dafl Umbruch und Neueinsaat erforderlich wurden. Im Raum Bitburg 
und Wittlich wurden <lurch Rehwild die Herzbliitter in jungen Erdbeeranlagen 
abgeiist. Schiiden <lurch Rehe zeigten sich vor allem wiihrend der Wintermonate 
an Getreide und in Obstanlagen (Westfalen, Rheinland-Pfalz), in der Eifel wurde 
vom Rotwild Rosen- und Krauskohl abgefressen und im Sommer die Fichten
kulturen verbissen. - In vielen Gebieten der Bundesrepublik wurden <lurch 
verschiedene Vogelarten wiihrend des ganzen Berichtsjahres Schiiden in unter
schiedlichem AusmaBe verursacht. Im Laufe des Winters und Friihjahres handelte 
es sich vor allem um den VerbiB von Knospen an Kern-, Stein- und Beerenobst, 
<loch waren in Einzelfiillen auch Flieder, Rhododendron und Forsythien betroffen; 
hiiufig wurden waldnahe Anlagen starker geschiidigt. Beteiligt waren ver
schiedene F i n k e n v 6 g e 1 , so D o m p f a f f  e n und S p e r 1 i n g e , gelegent
lich auch M e i s e  n. Besonders hohe Ausfiille betrafen Sauerkirschen mit 40 °/o 
(Raum Frankenthal) und 30 0/o (Rheinland-Pfalz), in Tallagen des Mittelschwarz
waldes betrugen die KnospeneinbuBen sogar 60 bis 90 0/o. In der warmen J ahres
zeit wurde Getreide sowie Gemiise (Kohl, Erbsen, Ackerbohnen) heimgesucht. 
Beteiligt an diesen Schiiden waren auch W i 1 d - und H a u s t a u b e n , die z. B. 
in Nordwiirttemberg auf nachgesiiten Maisschliigen To.talverluste verursachten, in 
Rheinland-Pfalz keimende Saaten ebenso wie abreifendes Getreide und in West
falen Raps schiidigten (teilweise Umbruch notig). K r ii h e n ,  oft in Gesellschaft 
von F a s  a n  e n  und M 6 w e  n ,  wurden schiidlich auf Wintergetreidefliichen, bei 
Mais und ausgepflanztem Gemiise; 6rtlich kam es zu Totalverlusten (Nord
wiirttemberg). Junge Wintersaat erlitt in der Oberrheinebene <lurch D o h  1 e n  
bis zu 4 0/o EinbuBen. Reifendes Obst - Erdbeeren, Siifl- und Sauerkirschen und 
Johannisbeeren, weniger Apfel und Birnen - wurde von A m  s e 1 n und 
E i c h e  1 h ii h e r  n angefressen, in Rheinland-Pfalz waren auch Fasanen daran 
beteiligt. Gr6Bere S t a r e  n schwiirme fielen im September/Oktober in die Nord
badischen Weinberge ein, empfindlichere Verluste konnten <lurch gezielte Ver
wendung von Abschreckmitteln verhindert werden; auBerdem wurden friihe 
Apfel- und Birnensorten erheblich in Mitleidenschaft gezogen (Raum Bernkastel). 

4. Krankheiten und Schadlinge an Getreide

Zu Beginn der Berichtszeit war der G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  meist nur schwach 
vertreten, in erster Linie an Wintergerste; stiirkeres Auftreten und Tendenz zur 
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weiteren Ausbreitung in Rheinland-Pfalz. Der Befall blieb weiterhin fast iiberall 
ohne groBe Bedeutung, nur ortlich kam es zu starkerem Auftreten, so in Olden
burg und Rheinland-Pfalz an Wintergerste und Roggen. Von Mai an betrafen die 
Meldungen auch Sommergetreide, vor allen Dingen Gerste sowie Winterweizen, 
bei dem auf iiberdiingten Schlagen in Westfalen erheblicher Befall festgestellt 
wurde; in Siidhessen Zunahme an Winter- und Sommergerste. Stichproben
kontrollen im Raum Neckarbischofsheim zeigten lediglich bei Wintergerste 10 0/o 
Befall; alle anderen Getreidearten waren gering oder gar nicht infiziert. In Nord
rhein gebietsweise Weizen starker betroffen, in Nordwiirttemberg Sommergerste. 
Deutlich zeigte sich eine sortenunterschiedliche Anfalligkeit, besonders empfind
lich waren z. B. die Weizensorten ,,Caribo", ,,Admiral" u. a. Im Juli nahm der 
Getreidemehltau in Weser-Ems teilweise erheblich bei spat gesaten Bestanden 
zu; auch bei Hafer zeigte sich die Krankheit. Gebietsweise in Nordbaden in 
geschiitzten Lagen iiberraschend starke Ausbreitung und ortlich sogar Totalbefall 
von Winter- und Sommergerste; im allgemeinen wurde das Vorkommen der 
Krankheit als gering bis mittelstark bezeichnet, nur cirtlich war es hier und da 
starker. Im Oktober verschiedentlich Infektionen der Wintergerste gemeldet, 
betrachtliches Auftreten aber nur im Amtsbezirk Neustadt. - Erhebliches Vor
kommen von Fus a r i um auf einigen Winterroggenschlagen fiihrte in West
falen zum schlechten Auflaufen und Absterben der Pflanzen. Im November wiesen 
Kcirnermaisflachen (Raum Oldenburg) an Stengel und Kolben mittelstarken 
Befall auf; beachtliches Auftreten auch in Siidbaden. Winterroggen auf leichtem 
Sandboden wurde in Weser-Ems gebietsweise stark ausgediinnt, Neubestellung 
teilweise erforderlich. - Verstarkter S c h n e e  s c h i  m m  e 1 befall in Einzel
fallen in Siidbaden (Winterweizen und Winterroggen). Durch Erkrankung der 
Primarwurzeln von Mais im Juni erhebliche Ausfalle (Westfalen); bei friiher 
Infektion entwickelten sich bei Weizen in Siidwiirttemberg taube Ahren und

taube Korner, ein so heftiges Auftreten war in den letzten Jahren nicht fest
gestellt worden. Im gleichen Gebiet, sowie in der Oberrheinebene, am Hochrhein, 
im Bodenseeraum und bei Rastatt verursachte der Pilz verbreitet bei Mais 
Stengelfaule bzw. Stengelbruch; die Ausfalle erreichten bis zu 50 0/o, Umbruch 
war bei einigen Flachen erforderlich, in Niedersachsen in einem Fall sogar 70 0/o 
Stengelbruch. - In vielen Gebieten der Bundesrepublik zeigte sich M a i s  -
b e u 1 e n  b r a n d  in unterschiedlicher, meist geringer Starke, lediglich im Breis
gau erreichte der Erkrankungsgrad Werte von 8 bis 22 0/o und war stark in 
Einzelfallen im Raum Neustadt. - Ty p hula - Faule ab Februar an Winter
gerste; der Befall nahm im Marz/April zu, so daB in starkerem Umfange Schaden 
in Nordwiirttemberg und in Einzelfallen bei der Sorte ,,Dunja" (bis 68 0/o der 
Pflanzen befallen) im Kreise Cloppenburg zu verzeichnen waren. Das Auftreten 
war beachtlich ausgeweitet im Nordrheingebiet, ortlich starker in Kurhessen, 
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, hier in einem Falle Umbruch. 

H a  1 m b r u c h k r a n k h  e i t  wurde zwar verschiedentlich wahrend des Winter
halbjahres festgestellt, doch blieb der Befall iiberall gering, im Sommer vereinzelt 
starkeres Vorkommen an Wintergetreide einschlieBlich Roggen (Weser-Ems, 
Schleswig-Holstein), dabei kam es durch Regen und Wind zur Lagerung, die auch 
in Niedersachsen beobachtet wurde. In Westfalen trat bei Winterweizen als 
Krankheitsfolge in gr6Berem Umfange Schwarzahrigkeit auf. In Rheinland-Pfalz 
war Halmbruch verbreitet, befallene Flachen lagerten zu etwa 10 0/o, die 
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Infektionsraten erreichten im Amtsbezirk Koblenz bei Weizen 75 0/o, bei Gerste 
60 °/o und bei Roggen 50 '°/o, in Sudhessen belief sich der durchschnittliche Befall 
auf 10 0/o; sehr empfindlich besonders die Sorte ,,Jubilar". Als ungewohnlich stark 
verbreitet bei allen Wintergetreidearten erwies sich CercosporeUa in Nieder
sachsen, auch in Nordwurttemberg, Schleswig-Holstein und Weser-Ems teilweise 
starker Befall. - S c h w a r z  b e i n  i g k e i t  wurde aus vielen Gebieten ge
meldet. Sie war zum Teil erheblich (Westfalen, Kurhessen, Nordbaden, Nord
wurttemberg), auBergewohnlich stark und zu vorzeitigem Lagern fuhrend in 
Niedersachsen. - B r a u n  r o s t zeigte sich gebietsweise starker in Baden
Wurttemberg und war unterschiedlich intensiv in Rheinland-Pfalz, stark an 
Sommergerste (Westkuste von Schleswig-Holstein). - S c h w a r z r o s t war 
mittelstark bis stark in Rheinland-Pfalz und Nordwurttemberg; im Gebiet 
Schwarzwald-Baar-Heuberg weitere Ausbreitung. Im selben Raum sowie im 
Kreis Donaueschingen wurde auch uber weitere Ausbreitung des H a f e r  -
k r o n e  n r o s t e s berichtet. - G e  1 b r o  s t zeigte sich stark bis sehr stark auf 
einem Sortenversuchsfeld mit Wintergerste im Kreis Ammerland sowie in Ost
friesland, vor allem bei der Sorte ,,Tocka". Das Vorkommen dieser Krankheit 
an Sommer- und Wintergerste wurde fur den ostfriesischen Raum als schwer 
bezeichnet, in Osnabruck war nur die Sorte ,,Janus" starker befallen. In der Regel 
hielt sich das Auftreten von Gelbrost in Grenzen, in der Westpfalz war in Einzel
fallen Wintergetreide, im Raum Neustadt Sommerweizen erheblich geschadigt. -
G e r s t e n  f 1 u g b r a n d  im Berichtsjahr teilweise beachtlich, insbesondere an 
der Sorte ,,Vogelsanger Gold"; in Einzelfallen wurden 10 0/o Befall festgestellt 
(Sudhessen), in Weser-Ems auf 10 m2 vier Flugbrandahren ausgezahlt. In Nord
rhein erwiesen sich bei Koln 80 0/o eines Feldes als erkrankt. In Nordbaden im 
gesamten Gebiet stark verbreitet mit einem Hochstbefall bis zu 2 0/o des gesamten 
Ahrenbestandes. In Sudhessen Flugbrand bei allen Getreidearten, besonders 
stark an der Winterweizensorte ,,Jubilar"; Weizen war ferner erheblich erkrankt 
in Nordwurttemberg, Nordbaden, Bayern, gebietsweise in Nordrhein und West
falen. 
W e i  z e n  s t e i n  b r a n d  war gebietsweise in N ordwurttemberg und in einigen 
landwirtschaftlichen Betrieben von Rheinland-Pfalz starker verbreitet. -
Z w e  r g s t e i n  b r a n d  vor allem in mittlerer Starke bei Fruhsaaten in Nord
wurttemberg; im Kreise Tuttlingen verursachte er Verluste bis zu 15 0/o. -
S t r e  i f  e n  k r a n k h  e i t  bei Hafer verbreitet im N ordrheingebiet, ferner in 
Westfalen, Weser-Ems und Schleswig-Holstein. Gerste war vereinzelt starker als 
im Durchschnitt der Jahre betroffen in Niedersachsen; die Krankheit trat an 
Gerste ferner auf in Weser-Ems, Rheinland-Pfalz und Westfalen, ortlich gab es 
groBere Ertragsausfalle (Raum Trier) und Befall bis zu 60 0/o. In diesen Fallen 
war die Saatgutbeizung unterblieben. - N e t z  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der 
Wintergerste war lediglich in Kurhessen und Nordbaden in groBerem MaBe zu 
verzeichnen. - Rh y n c hosp o r  i um zeigte sich in Schleswig-Holstein an der 
Wintergerstensorte ,,Vogelsanger Gold" und trat verbreitet starker an Winter
und Sommergetreide in der Pfalz in Erscheinung. - S p e 1 z e n  b r a u  n e war 
vereinzelt gegen Ende Juni zu finden und entwickelte sich starker in Wurttem
berg und ortlich in Bayern. 

B 1 a t  t 1 a u  s e zeigten sich ab Juni in wechselnder Starke an Getreide, vor allem 
an Mais; erheblicher Befall in Bayern, Wurttemberg und gebietsweise in Baden. -

2 
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Infolge milder Witterung wurden bereits am 13. Februar in beachtlichem Um
fange B r a c h f 1 i e g e n  1 a r v e n  an Winterweizen festgestellt (Siidhessen); der 
Schadling war in vielen Gebieten verbreitet. Starkeres Vorkommen und gro.Bere 
Schaden (vereinzelt Umbruch) in Niedersachsen, Siidhessen, Baden, Rheinland
Pfalz, Siidwiirttemberg. - F r  i t  f 1 i e g e n  1 a r v e n  ortlich starker an Winter
gerste (Kurhessen), im Sommer vielfach Befall von Mais, doch blieb dieser meist 
in Grenzen, nur unbehandelte Flachen wiesen nicht selten Schaden von 50 bis 
60 0/o auf (Nordwiirttemberg); Haferrispen in Siidwiirttemberg betrachtlich 
geschadigt. - Die G e r s t e n  m i n i  e r  f 1 i e g e zeigte sich beachtlich bei Gerste 
und Weizen in Bayern, Siidhessen und Rheinland-Pfalz. - Der Schlupf der 
S a t  t e 1 m ii c k  e in bayerischen Befallslagen begann in der dritten Maidekade; 
der Schadling zeigte sich fast iiberall in Bayern, doch blieben die Schaden gering. 
Meldungen lagen noch vor aus Schleswig-Holstein und Nordrhein. - Der Flug 
der W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e n  begann gegen Ende der zweiten Maidekade (Nord
baden), das Vorkommen war unterschiedlich. Haufig und teilweise stark in 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Siidbaden. In Nordbaden lag der Flughohepunkt 
der G e l b  e n  W e i z e n g a l l m ii c k e  zwischen dem 8. und 12.Juni und der 
0 r a n g e r  o t e n  W e i z e n  g a 11 m ii c k  e um den 22. Juni, erste Eigelege am 
12. bzw. 15. Juni; der Madenschlupf begann in der letzten Maidekade, gegen
Monatsende wurden ortlich 260 Eiablagen auf 10 Ahren festgestellt. - Im Kreise
Grevenbroich machten Schaden durch den G e t  r e i d  e 1 a u  f k a f e r an Roggen
zum Teil einen Umbruch notig. - G e t  r e  i d  e h  a h  n c h e n  waren in verstarktem
Umfange zu beobachten in Baden und Wiirttemberg sowie gebietsweise in Weser
Ems. - Im November/Dezember war der M a i s  z ii n s 1 e r  in den restlichen
Maisbestanden erheblich schadlich (Rheinland-Pfalz, Siidbaden). Im Sommer
setzte in der Oberrheinebene, durch heiBe Witterung begiinstigt, der Flug extrem
friih und massiert im Juni ein. Im Juli wurden 6 Eigelege auf 100 Pflanzen
gezahlt (Ettlingen), im Breisgau dagegen begannen Falterflug und Eiablage spat
und erstreckten sich bis in die zweite Julihalfte. Das Vorkommen des Schadlings
wurde in Siidwiirttemberg als stark, in Rheinland-Pfalz nur ortlich als stark
bezeichnet, in Siidhessen betrug der Befall gebietsweise 60 0/o. Eine hohe Schad
lingsdichte wiesen unbehandelte Bestande in Siidbaden auf, ebenso in der Ober
rheinebene, wo Befallskontrollen Werte je nach Htihenlage zwischen 14 0/o bis
95 0/o ergaben. Im September/Oktober stieg der Maisziinslerbefall an, er erreichte
in Nordwiirttemberg gebietsweise iiber 50 bis 70 0/o, in den Hauptbefallsgebieten
Siidhessens 80 bis 100 0/o, in Siidbaden 65 bis 98 0/o; hier gegeniiber dem Vorjahr
erhebliche Zunahme: 10 Gemeinden bei Waldshut wiesen durchschnittlich 5 0/o
Befall auf, 1972 0,5 °/o. - S t o c k a 1 c h e n  stellenweise an Wintergerste, -roggen
und -weizen in Weser-Ems, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, hier wurde
Umbruch einer Flache erforderlich. - H a f e r  n e m a t o d e  ortlich etwas starker
in Schleswig-Holstein. - G e t  r e  i d  e z y s t e n  a 1 c h e n  vielfach stark an Hafer
(Westfalen), nesterweise in Weser-Ems, zusatzlich auch an Gerste in Rheinland
Pfalz.

5. Krankheiten und Schadlinge an Kartoffe!n

In der Pfalz mu.Bten viele Saatgutpartien infolge heftigen Befalls mit Rhizoctonia 

zuriickgewiesen werden. Die Krankheit trat verstarkt in Oberfranken, gebiets
weise erheblich in Weser-Ems und im September starker in Siidwiirttemberg 
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auf. - A l t er n ar i a  an vorgekeimten Frilhkartoffeln beachtlich (Schleswig
Holstein), stiirkeres Vorkommen in Niedersachsen, Kurhessen und im Amtsbezirk 
Neustadt. - Das erste Auftreten von K r a u t - und K n  o 11 e n  f ii u 1 e 
(Phytophthora) wurde im Laufe des Juni beobachtet; verbreitet in stiirkerem 
MaBe in Nordwilrttemberg, Hamburg und in Teilen von Rheinland-Pfalz mit 
sortenbedingtem Befall bis zu 15 0/o. Im ganzen hielt sich das Vorkommen aber 
in Grenzen. - B r a u n  - bzw. N a  B f  ii u 1 e teilweise vermehrt im November/ 
Dezember in Schleswig-Holstein und der Pfalz, im ilbrigen blieben die Ausfiille 
meist gering. - K a r t  Of f e 1 s C h O r f filhrte zur Zurilckweisung von Pflanzgut 
(Rheinland-Pfalz). Die Krankheit zeigte sich verbreitet und in wechselndem Um
fange vor allem auf leichten Boden und besonders stark bei der Sorte ,,Datura". 
GroBeres AusmaB erreichte der Befall in Weser-Ems, Hamburg, Westfalen, Kur
hessen, Rheinland-Pfalz, Sildbaden und Sildwilrttemberg. - P u  1 v e r  s c h o  r f 
nur vereinzelt in der Schwiibischen Alb und Bayern, starker in Siidwilrttemberg 
an der Sorte ,,Datura". - S c h w a r z  b e  i n  i g k e i t  wurde gemeldet aus 
Wilrttemberg, Kurhessen, Rheinland-Pfalz und Oberfranken, wo sie heftiger 
auftrat. In Sildbaden in Einzelfiillen bis 5 0/o Befall. - Sortenbedingt E i s e n  -
f 1 e c k  i g k e i t  verstiirkt in Niedersachsen und Westfalen. - W e  1 k e k r a n k
h e  i t  (Verticillium) beobachtet in extremen Sildhanglagen (Kreis Tauberbischofs
heim) und ortlich in Weser-Ems. - Das Vorkommen von K a r t  o f f  e 1 k r e  b s 
beschriinkte sich weitgehend auf bereits bekannte Befallsriiume, dabei wurden 
einzelne neue Hertle festgestellt. - V i r u s  k r a n k  h e  i t  e n  (oft keine genauen 
Artangaben) bedingten einen hohen Anteil erkrankter Pflanzen in Sildwilrttem
berg als Folge des starken Blattlausbefalls 1972; verbreitetes Vorkommen in 
Bayern und Kurhessen, wo auch S t  r i c h  e 1- und B 1 a t  t r o 11 k r a n k  h e i t ,  
hiiufig in Verbindung mit schwerem Mosaik, als Mischinfektion vorlagen, 
K r ii u s e  1 m o s  a i k auch in Nordwilrttemberg, Blattrollkrankheit sehr stark in 
Sildwilrttemberg, beachtlich in Sildbaden, Kurhessen und Niedersachsen. 
Die B 1 a t  t 1 a u  s populationen stiegen ab Mitte Juni in Nordwilrttemberg 
sprunghaft an; das Vorkommen der Schiidlinge war gebietsweise betriichtlich in 
Rheinland-Pfalz und Sildbaden. Die G r  il n e P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s zeigte 
sich vereinzelt Anfang Juni in Nordbaden; in Niedersachsen lieB erstmals nach 
J ahren der Befallsdruck nach. - Im Laufe des Mai erschienen in ortlich 
wechselnder Starke K a r t  o f f  e 1 k ii f e r. Der Befall war in vielen Gebieten der 
Bundesrepublik erheblich, z. B. in Bayern, Rheinland-Pfalz, Westfalen und 
Baden, wo teilweise bis zu 39 Jungkafer je Pflanze in Bestanden geziihlt wurden, 
in denen die Bekiimpfung der ersten Generation unterlassen worden war. - Der 
K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  trat in den altbekannten Befallsriiumen auf und 
zeigte Tendenz zu geringfilgiger Ausbreitung. Durch Trockenheit bedingt, wirkte 
sich der Schaden auf das Pflanzenwachstum teilweise sehr negativ aus. 

6. Krankheiten und Schadlinge an Ruben

W u r z  e 1 b r a n d  zum Teil beachtlich, z. B. gebietsweise in Rheinland-Pfalz mit 
Ausfallen an Futterrilben bis zu 25 0/o und in Kurhessen auf durch Gewitterregen 
in Mitleidenschaft gezogenen Feldern. - E i n s  c h n il r u n g s  k r a n k h  e i t  nur 
im sildlichen Emsland etwas starker. - C er c os p o  r a - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  -
k r a n k h e  i t  zwar von verschiedenen Amtern gemeldet, doch wurde nur aus 

2• 
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Wiirttemberg iiber nennenswerten Befall an Futter- und Zuckerriiben be
richtet. - Ortlich erhebliches Vorkommen von F a  Is c h  e m  M e  h It a u  an 
Ruben (Kurhessen); E c h t e r  M e  h It a u  zeigte sich in groBerer Starke in 
Weser-Ems (an Futterriiben), in Westfalen und Rheinland-Pfalz. -Ab Mitte Juli 
erste Anzeichen der V e  r g i 1 b u n g s k r a n k h e i t , Befall wurde zwar in vielen 
Gebieten beobachtet, blieb aber, von Ausnahmen abgesehen, schwach; ganz ver
einzelt erreichte er Werte von 40 bis 60 0/o (Siidhessen). - R ii b e  n m  o s a i k in 
Riibensamentriiger-Bestiinden verzeichnet (Schleswig-Holstein, Weser-Ems). 

B 1 a t t I ii u s e , besonders die S c h w a r z e B o h n e n I a u s und die G r ii n e 
P f i r s  i c h 1 a u  s ,  traten von Ende Mai an in Erscheinung. Der Befall erreichte 
nesterweise betriichtliche Starke in Niedersachsen, Weser-Ems, Rheinland-Pfalz. 
- Der M o  o s k n  o p  f k ii f e r  verursachte in einigen Gebieten groflere Schiiden
(Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg, Bayern). - R ii b e  n a a s  -
k ii f e r  starker nur an der schleswig-holsteinischen Westkiiste. - Im gesamten
Bundesgebiet trat die R ii b e n  f 1 i e g e von Mai an in wechselnder Intensitiit
auf; die Eiablagen erreichten, durch warme Witterung begiinstigt, in Nordbaden
Werte bis zu 50 Eiern je Pflanze (kritische Zahl 7 Eier), die Mehrzahl der Maden
war hier schon am 25. Mai geschliipft. Im Zuckerriibenanbaugebiet der Oberpfalz
entwickelte sich im Herbst eine dritte Fliegengeneration, der Blattbestand zeigte
bis zu 20 0/o Fraflminen. - Nesterweise starke Schiiden durch E u I e n  r a u  p e n
an Futterruben (Weser-Ems), in Schleswig-Holstein auch an Beta-Ruben. -
Verschiedentlich R u b e n  m o t t e n  auftreten in Rheinland-Pfalz, teilweise fast
100 0/oiger Befall und gebietsweise sehr starke Schaden. - Im sud-ostlichen
Schleswig-Holstein groBeres Vorkommen von S c h a t t  e n  w i c k  1 e r r  a u  p e n
an Beta-Ruben. - W e i c h  w a n  z e n  gelegentlich schiidlich in Schleswig
Holstein, Weser-Ems und Niedersachsen. -R u b e n  k o p  f ii I c h e n  wurden im
Winter in Sudhessen und der Sudpfalz festgestellt. Sehr stark war der Befall im
Sommer an Futter- und Zuckerriiben in Nordbaden; die Hertle infolge Trocken
heit stark ausgepriigt in Rheinland-Pfalz, merkliche Verluste verschiedentlich in
Sudbaden. In Sudhessen allgemein geringes Auftreten, aber in der ostlichen
Wetterau Futterruben bis zu 90 0/o angegriffen. - Der R ii b e  n n e m a t o d e
verursachte in der Kurpfalz erstmals groflere Ausfalle an Zuckerruben, platz
weise bis 40 0/o.

7. Krankheiten und Schadlin_ge an Futterpflanzen

K 1 e e k r e  b s erlangte gebietsweise Bedeutung; in Sudhessen entstand in einem 
Falle ein Schaden von 40 0/o, im Dienstbezirk Bad Ems war teilweise Umbruch 
erforderlich, groflere Verluste ortlich in Nordwurttemberg und Bayern bei Rot
klee. - Im Mittelschwarzwald waren viele Topinamburbestiinde an Sc le r o -
tin i a f a  u 1 e erkrankt, der Befall schwankte zwischen 30 und 60 0/o der Pflanzen. 
Ursache: ein bis zu 5 Jahren auf gleicher Fliiche wiederholter Nachbau. -
Lu z e r  n e w e 1 k e (Verticillium) bedingte stellenweise starke Ausfalle (Rhein
land-Pfalz). - E c h t e r  M e  h It a u  an Rotklee und Markstammkohl erheblich 
in Westfalen. M e  h It a u  (ohne niihere Angabe) ungewohnlich stark an Rotklee, 
so daB die Pflanzen vorzeitig abstarben (Sudhessen), in Nordwurttemberg auf 
Griinland, an Grasern und breitbliittrigen Pflanzen starker Befall, ebenso ortlich 
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in Kurhessen. - Im Odenwald in einem Falle groBerer Schaden durch 
L u z e r n e - K l a p p e n s c h o r£ 
B 1 a t  t r a n d  k a f e r  zerstorten obere Blatter und Blutenstande von Sommer
wicken (Kirchheimbolanden). - Feldfutterflachen waren in wechselnder Starke 
durch F r  i t  f 1 i e g e n  befallen (Schleswig-Holstein). 

8. Krankheiten und Schadlinge an Handels-, t11- und GemUsepflanzen

Durch Fus a r i um gab es erhebliche Ausfalle an Schnittlauch, Zwiebeln, 
Porree, Feldsalat, Spargel und Gurken (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). 
Py t hi um schadigte starker in Weser-Ems und Nordrhein Gurkensamlinge. 
Befallen mit R hi z o c ton i a waren Radieschen, Kohl und Spargel in Hamburg, 
Westfalen und Rheinland-Pfalz. - Zahlreiche Meldungen lagen vor iiber G r a u  -
s c h i m m  e 1 (Botrytis), der teilweise an Salat, Stangenbohnen und Tomaten 
(,,Geisterfleckenkrankheit") beachtliche Einbuflen zur Folge hatte (Nordrhein, 
Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Wiirttemberg, Baden, Bayern). - S a  1 a t  f a  u 1 e n  
(verschiedene Erreger) verursachten grofle Verluste bei Treibsalat (Westfalen) 
und schadigten in Siidbaden Endivien. - Phy t op h t ho r a war die Ursache 
fur teilweise verbreitete und erhebliche Erkrankung von Tomaten, vor allem in 
Weser-Ems, Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg und Siidbaden. - U m  f a  11-
k r a n k  h e  i t  (verschiedene Pilze) machte sich erheblich bemerkbar an Kresse, 
Kohl, Salat, Gurken und Tomaten sowie anderen Gemiisejungpflanzen in Nord
wiirttemberg und Siidbaden. - W u r z e l  b r a n d  bzw. S c h w a r z b e i n i g
k e i t  zeigte sich bei Gemiise unter Glas, Tabak und Kohl in wechselnder Starke 
(Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Siidbaden). Gurken waren in 
Hamburg, Nordrhein und Westfalen haufiger mit Pho m op s i s  infiziert. -
Die R o  s a W u r z  e 1 f a u  1 e der Zwiebel gebietsweise verbreitet und stark 
in Rheinland-Pfalz. - S e  11 e r  i e s c h o  r f (Phoma apiicola) meist gering 
(Schleswig-Holstein, Hessen-Nassau, Nordwiirttemberg, Bayern). - S c h o r  f 
(Streptomyces scabies) verursachte ortlich erhebliche Ausfalle bei Radieschen 
und Rettichen (Berlin, Weser-Ems, Westfalen, Nordrhein). - S e p t  or i a -
Erkrankung des Selleries hielt sich in Grenzen, starker schadigend war sie 
in Nordwiirttemberg. - K o h  1 h e r  n i e zeigte sich wahrend des Winters an 
Olfriichten in Schleswig-Holstein, im Sommer lagen Meldungen vor iiber 
mehr oder weniger erheblichen Befall von Kohl (Hamburg, Westfalen, Nord
rhein, Nordwiirttemberg), in Rheinland-Pfalz betrug er bei Kohlriiben 
gebietsweise 25 tJ/o. - Z w i e b e  1 m e  h 1 t a u  filhrte in ungiinstigen Lagen 
zu volligem Absterben des Laubes (Nordwiirttemberg), starke Zunahme im 
Raum Mainz. - G u r k e  n m  e h  1 t a u  verbreitet und von beachtlicher Starke 
in vielen Gebieten der Bundesrepublik. Die Schaden erreichten besonders hohes 
Ausmafl in Baden, wo Freilandgurken im August vollig zusammenbrachen; im 
September ahnliche Verluste bei Gurken unter Glas in Rheinland-Pfalz. -
E c h t e r  M e  h 1 t a u  gebietsweise stark an Hopfen (Rheinland-Pfalz) und Steck
riiben (Weser-Ems, Westfalen), sowie teilweise an Schwarzwurzeln, Kiirbis, Salat 
und Bohnen. - Schon wahrend der Wintermonate zeigte sich vielfach 
F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  bei Treibgemiise und Salat unter Glas, Feldsalat und 
Raps sowie Rettichen und Radieschen, spater verbreitetes Auftreten an Kohl, 
Ackerbohnen, Gurken und Winterraps sowie an Gemiise unter Glas. -
Pe r on o s po r a sehr stark an Hopfen in Rheinland-Pfalz, erster Befall in 
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Nordwtirttemberg am 4. Mai gemeldet. - M e  h 1 ta: u (ohne nahere Angabe) 
wurde gemeldet von Schwarzwurzeln, verschiedenen Kohlsorten, Mohren, Lauch 
und Salat, zum Teil in gr6I3erer Starke (Weser-Ems, Stidhessen). - B r a u n  -
f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  an Tomaten unter Glas (Weser-Ems) und Gurken 
(Rheinland-Pfalz) beachtlich. - Erstes B 1 a u  s c h i m m  e 1 -Auftreten am 
13. Juni in Nordbaden, auI3er diesem einen Befall wurde im gesamten Anbau
gebiet keine Erkrankung festgestellt. - In zwei Anzuchtbeeten von Tabak so
starkes Auftreten von W i 1 d f e u e r ,  daI3 die Jungpflanzen vernichtet werden
muI3ten. - Sc l e  rot in i a in unterschiedlicher Starke in Stangenbohnen unter
Glas, Buschbohnen, Gurken und Salat (Baden, Nordrhein, Rheinland-Pfalz,
Niedersachsen); in einem Falle leichtes Auftreten an Tabak (Weser-Ems). -
Al t er n aria in wechselndem Umfange an Tomaten, Gurken, Mohren, Lauch,
Sellerie (Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Stidbaden); in Bayern vor allem an China
kohl, der teilweise bis zu 30 '0/o Ausfalle erlitt und auch in Schleswig-Holstein
verbreitet stark geschadigt wurde. - R a p s  k r e  b s verursachte im Raum
Regensburg im Verein mit dem RapsstengelrtiI31er bis zu 50 °/o Stengelerkrankun
gen; festgestellt ferner in Stidwtirttemberg. - Starkes Auftreten der R a p s  -
s c h w a  r z e vielfach in Weser-Ems, Westfalen und Stidwtirttemberg. -
B r e n  n f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  an Gurken erheblich in Weser-Ems; Bohnen
waren in Kurhessen befallen. - P o  r r e  e r  o s t an Schnittlauch in Hamburg,
WeiI3r o s t  an Rettichen (Nordwtirttemberg) und an Schwarzwurzeln (Rheinland
Pfalz). - B o h n e n  r o s t gebietsweise zunehmend in Rheinland-Pfalz, Befall in
ungtinstigen Lagen Nordwtirttembergs. - S p a r  g e 1 r o s t mittel bis stark
in Nordbaden sowie gebietsweise in Rheinland-Pfalz. - S c  h o  k o 1 a d  e n  -
f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der Ackerbohne festgestellt in Weser-Ems, Westfalen,
Rheinland-Pfalz .. - P a p i  e r  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  ftihrte ortlich zu erheb
lichen Ausfallen an Porree (Nordrhein). - B a k  t e r  i e n  w e  1 k e der Tomaten
breitete sich auf der Insel Reichenau so aus, daI3 im September fast alle Bestande
befallen waren. - B a k t e r  i e 1 1  e G u r k e  n w e 1 k e gebietsweise stark in
Treibhausern (Schleswig-Holstein). - Die E c k  i g e B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  -
h e  i t  der Gurken (Pseudomonas lacrimans) zeigte sich vielfach an Freiland
gurken in Stidhessen und Rheinland-Pfalz. - V i r u s  e r k  r a n k  u n g e n  (ohne
nahere Angaben) festgestellt an Tabak, Salat und Spinat; bei letzterem stellen
weise Totalausfalle (Rheinland-Pfalz, Nordrhein). - S a  I a t  m o s  a i k schadigte
sortenspezifisch Kopfsalat bis zu 95 0/o (Stidhessen); gebietsweise starker an Frei
landsalat und Kopfsalat unter Glas (Westfalen, Nordrhein). - T a b a k  m o s  a i k
an Tabak gebietsweise in Rheinland-Pfalz. - Die B 1 ti t e n  e n d  f a  u 1 e der
Tomaten (physiologische Storung) haufiger und zum Tei! starkere Ausfalle ver
ursachend in Rheinland-Pfalz und Stidwtirttemberg. - GroI3flachiger Besatz mit
S e i d e  in einem Fall bei Mohren (Nordrhein); nesterweise in zwei Hausgarten in
Mohrenbestanden die Sti d a m  e r  i k a n  i s  c h e  S e i d e  (Cusc uta suaveole ns)

gefunden, vermutlich Einschleppung mit Saatgut.

Bereits von November bis Marz machten sich B 1 a t  t 1 a u  s e an Kulturen unter 
Glas, wie Salat, Treibkohlrabi und Lauch in unterschiedlicher Starke bemerkbar. 
Von Mai an zahlreiche Meldungen tiber teilweise sehr betrachtliches Vorkommen 
an vielen Gemtisepflanzen sowie Hopfen, Tabak, Paprika, Zwiebeln u. a., zum 
Beispiel in Weser-Ems, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden. - Die 
M e  h 1 i g e K o h  1 b 1 a t  t 1 au s war verbreitet und haufig in betrachtlicher 
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Starke in vielen Teilen der Bundesrepublik an Kohl und Raps, in Weser-Ems und 
Westfalen auch an Steckrtiben; teilweise wurden Bekiimpfungsma13nahmen 
erforderlich. In Kurhessen war die Winterrapssorte ,,Akela" besonders stark 
befallen, wiihrend auf benachbarten Feldern die Sorte ,,Perko" befallsfrei blieb. -
Die S c h w a r z e  B o h n e n  1 a u  s schltipfte im Kreise Worms am 21. Marz, 
14 Tage spiiter als 1972; Befall zunehmend in Nordwtirttemberg, erheblich in 
N ordrhein. - Die G r ti n e P f i r s i c h b 1 a t t 1 a u s zeigte zunehmenden Befall 
von Stoppelrtiben im Kreise Oldenburg und im Emsland, wo trotz mehrfacher 
Bekiimpfungsaktionen kein Rtickgang eintrat. Rohe Befallsdichte an Kopfsalat in 
Niedersachsen, im Emsland auch an Winterraps. - Der Besatz mit W u r z  e 1-
1 ii u s e  n von Mohren, Sellerie und Petersilie sowie Endivien und Kopfsalat war 
stark in Nordwtirttemberg, hiiufig in Nordrhein. - Sehr erheblich war das Auf
treten der K o h  1 m o t t e n s  c h i  1 d 1 a u  s gebietsweise in Rheinland-Pfalz mit 
Tendenz zur Zunahme, dies traf auch zu fur den Befall von Blumen-, Rosen- und 
Spiitkohl in N ordbaden. - Gr613ere Schiiden durch die S e 11 e r  i e w a n  z e in 
Kurhessen. - B 1 a t  t w a n  z e n  gebietsweise stark an Tabak, Bekiimpfung 
wurde erforderlich (Nordbaden). - Schiiden durch die K o h  1 s c h a  b e  an Kohl, 
Raps und Steckrtiben blieben ortlich begrenzt und meist ohne gr613ere Bedeutung 
(Weser-Ems, Westfalen, Stidbaden), lediglich im Freilandkohlanbau des Nord
rheingebietes war ein au13ergew6hnlich hoher Befall zu verzeichnen, wo der 
Schiidling, zusammen mit KohlweiBlings- und Kohleulenraupen, ein beherrschen
des Problem fur die Kohlkulturen bildete. - Gegen Ende Mai wurden die ersten 
Eiablagen des K o h  1w e i 13 1  i n  g s beobachtet (Niedersachsen). Die Eiablage des 
K 1 e i n  e n  K o h  1w e i 13 1  i n  g s war auffallend hoch in Nordrhein. Das Auf
treten der Raupen beider Arten hielt sich in der Regel in Grenzen, es war jedoch 
au13ergew6hnlich hoch in Nordrhein und ortlich stark in Weser-Ems, Rheinland
Pfalz, Hessen, Nordwtirttemberg und Stidbaden, wo vor allem in Hausgiirten 
Schiiden bis zu 50 °/o verursacht wurden. - K o h  1- und G e m  ti s e e  u 1 e n
traten an verschiedenen Kohlarten sowie Kohlrtiben in betriichtlicher Starke in 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Kurhessen, Nordwtirttemberg in Erscheinung. 
Im Freilandkohlanbau von Nordrhein war das Auftreten au13ergew6hnlich hoch; 
ortlich starker in Weser-Ems, Massenvermehrung in der Oberrheinebene mit 
teilweisem Totalschaden an WeiB-, Wising- und Rosenkohl. - Uber Schiiden 
durch E u 1 e n  r a u  p e n  (ohne niihere Artangabe) an verschiedenen Kohlsorten 
sowie Kohlrtiben, teilweise starker Befall, wurde berichtet aus Nordrhein und 
Rheinland-Pfalz. - Hiiufig wurde in Niedersachsen Wurzelgemtise und Kopfsalat 
durch Raupen der W i n t e r s a a t e u 1 e geschiidigt. - B ii r e n s p i n n e r -
r a u  p e n  (keine niihere Artangabe) verursachten Kahlfra13 auf einem Rhabarber
feld im Raum Hamburg. - Schiiden durch die La u c h m  o t t e wurden ver
schiedentlich gemeldet und waren zum Teil stark, so in Weser-Ems, Westfalen, 
Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Nordwtirttemberg und Stidbaden. - M 6 h r e  n -
m o t t e n  schiidigten die Rtibenkorper von Mohren erheblich (Amtsbezirk 
Mainz). - Gebietsweise gr613ere Ausfiille durch den E r b  s e n  w i c k 1 e r  in 
Hausgiirten (Rheinland-Pfalz). - In den Erbsenanbaugebieten N ordwtirttembergs 
sehr starke Zunahme der E r b  s e n  g a 11 m ti c k  e. - Im November leichter 
Befall des Rosenkohls in Nordrhein und Rheinland-Pfalz durch K o h  1 f 1 i e g e n. 
Die ersten Maden wurden ab 27. April festgestellt (Pfalz), die Eiablage begann 
aber in der Regel erst ab Anfang Mai. Der Befall erreichte ortlich erhebliche 
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Starke, es kam zu Totalausfall bei Gemiise in Siidhessen und zu beachtlichen 
Schaden bei Radieschen, Friihrettichen und verschiedenen Kohlarten (Bayern, 
Hamburg, Schleswig-Holstein). In Nordbaden erwiesen sich bei Stichproben 74 0/o 
der Kohl-, Rettich- und Radieschenpflanzen mit bis zu 6 Eiern je Pflanze belegt. 
Im Juni/Juli eine zweite Fliegengeneration, Ausfalle waren zu verzeichnen auBer 
in den genannten Gebieten noch in Nordwiirttemberg, Westfalen, Weser-Ems, 
Rheinland-Pfalz. Eine dritte Generation zeigte sich in Hessen an Kohlrabi 
schadigend, Rosenkohl wurde im September/Oktober nur vereinzelt angegriffen 
(Baden). Auffallend starke Verluste im Herbst an Kohlriiben durch die Maden 
der G r  o B e n  K o h  1 f 1 i e g e. - Verschiedentlich machte sich die K o h  1 d r e  h -
h e r  z m ii c k  e bemerkbar. Starker als im Vorjahr waren die EinbuBen in 
Rheinland-Pfalz; sehr stark in Kohlbestanden, die einzeln zwischen Getret:Te
feldern lagen (Nordwiirttemberg), groflere Ausfalle vereinzelt an Blumenkohl in 
Weser-Ems. - Die K o h  1 s c h o t  e n  m ii c k  e begann ihren Flug im Mai, ortlich 
erreichte der Schaden erhebliche Werte, so im Raum Adelsheim 60 bis 70 0/o, 
gebietsweise waren um Paderborn 50 0/o der Schoten befallen; gr6Bere Befalls
ziffern auch in Ostfriesland, vermehrtes Auftreten in Siidwiirttemberg. -
B o h n e n  f 1 i e g e n  verursachten in Rheinhessen, der Pfalz und Nordrhein teil
weise betrachtliche Ausfalle, traten in mittlerer Starke an Bohnen und Gurken 
in Nordbaden auf und befielen, zusammen mit der Spargelfliege, stellenweise 
sehr stark Spargel (Rheinland-Pfalz). - Im November 1972 gebietsweise ver
mehrtes Vorkommen der M 6 h r e  n m  i n  i e r  f 1 i e g e festgestellt, im August/ 
Oktober teilweise umfangreiche Schaden in Nordwiirttemberg und der Ober
rheinebene; im Raum Koblenz 100 0/oiger Befall. - M 6 h r e  n f 1 i e g e im 
allgemeinen maBig stark, gr6Bere EinbuBen gab es durch die Maden der zweiten 
Generation, hauptsachlich in Hausgarten in Niedersachsen, auBerdem in West
falen an Mohren und Sellerie in erheblichem Umfange trotz sachgerechter 
BekampfungsmaBnahmen. Verbreitet FraB in den Mohrenbestanden der Ober
rheinebene. - Von Mai an wurde iiber Vorkommen und Eiablage der Z w i e b e 1-
f 1 i e g e berichtet. Starkere Schaden ortlich in Weser-Ems, zunehmend im 
Bobenheimer Gebiet (Ausfalle bis zu 50 0/o) und in begiinstigten Lagen der Ober
rheinebene. - Starkes Auftreten verbunden mit betrachtlichen Verlusten durch 
die Z w i e b e 1 m i n i  e r  f 1 i e g e gab es im Raum Bobenheim - bis zu 8 Maden 
je Pflanze - vor allem an friihreifen Hybridsorten. - Gegen Ende April setzten 
Flug und Eiablage der S p a r g e 1 f 1 i e g e im Rhein-Main-Gebiet und in der 
Pfalz ein; spater wurden in Nordbaden bei Auszahlungen durchschnittlich 
30 Fliegen an 50 Spargelpflanzen festgestellt. Hier blieben Spargeljunganlagen, 
die durch rechtzeitige Bekampfung im AngieBverfahren geschiitzt warden waren, 
weitgehend schadensfrei, dagegen wiesen nachlassig behandelte dreijahrige 
Bestande teilweise abgestorbene Triebe. auf. Gebietsweise in Rheinland-Pfalz 
sehr starker Befall, zum Teil zusammen mit der Bohnenfliege. - S p a r g e 1-
k a f e r  und S p a r g e l h a h n c h e n  starker im Raum Hamburg und in Ost
friesland sowie im Amtsbezirk Mainz. - Gr6Bere Ausfalle - mehrfach bis zu 
10 0/o - an Petersilie durch den P e t  e r  s i 1 i e n  r ii s s e 1 k a f e r  (Hamburg, 
Kurhessen, Nordwiirttemberg). - Erste K o h  1 s c h o t  e n  r ii B 1 e r  an warmen 
Standorten in Westfalen am 26. April. Die Kafer zeigten sich in verschiedenen 
Gebieten in gr6Berem Umfange und verursachten relativ starke Schaden an 
Winterraps (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein, Hessen). In Weser-
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Ems gebietsweise am Feldrand 9 bis 12, im Feldinnern 3 bis 5 Tiere pro Pflanze 
gezahlt; im Rheiderland nach Temperaturanstieg Massenauftreten. In der Pfalz 
Zunahme (6 Kafer je Bliitenstand). In Nordbaden sehr unterschiedliche Befalls
lage, starkere Ausfalle bis zu 70 °/o aber nur im Raum Adelsheim. Vermehrtes 
Vorkommen in Siidwiirttemberg als Folge des erweiterten Rapsanbaues. - Der 
G r  o B e R a p s  s t e n  g e 1 r ii B 1 e r  wurde in Bayern unmittelbar nach der ersten 
Erwarmung am 25. Marz beobachtet und gegen Ende dieses Monats auch in 
Rheinhessen. Der Befall des Rapses blieb aber, von Einzelfallen abgesehen, 
gering; lediglich im Raum Regensburg Stengelerkrankungen bis zu 50 0/o durch 
Befall mit diesem RiiBler und Rapskrebs. - Die friiheste Meldung iiber das Auf
treten des R a p  s.g 1 a n  z k a f e r  s datiert vom 26. Marz (Schleswig-Holstein). 
Der Schadling zeigte sich in vielen Gebieten der Bundesrepublik in unterschied
licher Intensitat, gr6Bere Rohe erreichten die Schaden vor allem in Nordwiirttem
berg, im Amtsbezirk Pfalz mit 16 Ka.fern je Pflanze und gebietsweise in Nord
baden, wo vielfach bis zu 46 Kafer je Pflanze gezahlt wurden. In zunehmendem 
MaBe betraf das Auftreten im Juni in Weser-Ems und Westfalen auch Sommer
raps. - Das Vorkommen des R a p s  e r  d f 1 o h s  beschrankte sich auf Westfalen, 
Schleswig-Holstein und Weser-Ems; lediglich hier waren die Schaden gebiets
weise so hoch, daB Umbruch erfolgen muBte. - Die K o h 1 r ii b e  n b 1 a t  t w e s p  e 
verursachte in unbehandelten Raps- und Senfbestanden bei Massenauftreten 
KahlfraB (Siidwiirttemberg); an Raps und Riibsen gebietsweise in Nordbaden 
empfindliche Schaden, Auszahlungen im Raum Bruchsal ergaben je Quadratmeter 
Bodenflache in der Griinmasse 150 bis 200 Larven. - Z w e  r g f ii B 1 e r  traten 
erheblich an Rettichen unter Glas (Nordwiirttemberg) und an Radieschen (West
falen) in Erscheinung. - S p i n n  m i  1 b e  n zeigten sich an Gurken, Gemiise 
unter Glas, Stangen- und Buschbohnen, Hopfen, Sellerie und Feldsalat teilweise 
in beachtlicher Menge, z. B. in Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Baden, Nordwiirttem
berg. Im Amtsbezirk Mainz kam es zum Zusammenbruch eines ganzen Gurken
bestandes. - Verschiedene A 1 c h e n  arten waren erheblich im Waltroper 
Gemiiseanbaugebiet an Mohren, schadigten in Berlin Wurzelpetersilie sowie in 
Hessen und Hamburg Sellerie; W u r z  e 1 g a 11 e n  a 1 c h e n  witterungsbedingt 
mehrfach stark schadlich an Mi:ihren (Westfalen), geringe Zunahme an Tomaten 
(Rheinland-Pfalz). 

9. Krankheiten und Schadlinge an Obstgewachsen

A p f e 1 m e  h 1 t a u  trat in der Berichtszeit verbreitet und vielfach heftig in 
Erscheinung; BekampfungsmaBnahmen muBten durchgefilhrt werden. Besonders 
schwere Infektionen waren im Nordrheingebiet und Siidhessen zu verzeichnen 
sowie in Nordwiirttemberg; unterschiedlicher Befall der einzelnen Sorten war 
deutlich. - 0 b s t b a u m s c h o r f : erste schwere Erkrankung im Bodensee
gebiet Anfang Mai, mit Tendenz zur weiteren Ausbreitung. Erhebliche Zunahme 
in ungespritzten Anlagen von Weser-Ems und Siidhessen sowie in Nordrhein und 
Rheinland-Pfalz. Der Befall war sehr unterschiedlich und bewegte sich zwischen 
gering und stark. Im Raum Koblenz waren die Friichte bis zu 50 O/o erkrankt 
(Streuobstbau). - Mon ilia - S p i t z  e n d  ii r r e  an Sauerkirschen mehrfach 
gemeldet, aber ohne gr613ere Verluste (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Nordrhein, 
Kurhessen, Nordbaden). - Mon ilia - F r  u c h t f a  u 1 e an Kern- und Steinobst 
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wiederholt beobachtet, im Raum Koblenz Befall bis zu 10 '0/o, starke Erkrankun
gen ferner ortlich in Weser-Ems, Hamburg und Schleswig-Holstein. - Der seltene 
A p f e 1 r o s t in einem Falle in Siidwiirttemberg festgestellt, hier auch ilberall 
an Birnenbiiumen starker Befall durch B i r  n e n  g i t  t e r r  o s t. Diese Er
krankung erlangte gebietsweise inNordbaden starkeAusbreitung, zeigteTendenz 
zur Zunahme infolge hiiufiger Anpflanzung von Juniperus-Striiuchern in der 
Vorbergzone der Oberrheinebene und war au.Berordentlich stark besonders in 
Hausgiirten in Siidwilrttemberg und immer hiiufiger zu beobachten in Nord
wilrttemberg durch vermehrtes Anpflanzen von Zierwacholdern. Starker in 
einigen Berliner Garten. - P f 1 a u  m e n  r o s t nahm bedeutend zu in Nord
wurttemberg, trat massiert gebietsweise in Rheinland-Pfalz auf und war ver
breitet in der Oberrheinebene. - Die S c h r o t s  c h u .B k r a n k h  e i t  zeigte sich 
an Steinobst, war beachtlich in Nordbaden und nahm rasch zu in Sudbaden, wo 
die besonders gefiihrdete Pflaumensorte ,,Ersinger" in unbehandelten Anlagen zu 
50 0/o erkrankte. Befallszunahme in Rheinland-Pfalz. - S p r ii h f 1 e c k  e n  -
k r a n k  h e  i t  am Steinobst in unterschiedlichem Ausma.B festgestellt, beachtlich 
an Kirschen im Kreis Rastatt, starker Befall gebietsweise in Rheinland-Pfalz. -
Vert i c i l l i um verursachte im Amtsbezirk Mainz erhebliche Ausfiille bei 
Schattenmorellen. - Starkes Vorkommen des O b s t  b a u  m k r e  b s e s im 
Mittelschwarzwald, Befallsherde in ungepflegten Anlagen in Schleswig-Holstein, 
Rheinland-Pfalz, verstiirkt im Bodenseegebiet bei anfiilligen Apfelsorten und in 
Apfeljunganlagen. - Verstiirkt G u m m  i f  1 u .B an Pfirsichen, Aprikosen, Sii.B
und Sauerkirschen in Rheinhessen. - V a  1 s a k r a n k  h e  i t  verbreitet im Kreis 
Lorrach und Hertle im Raum Koblenz an Sil.Bkirschen; erhebliche Schiiden bei 
Pflaumen, meist zusammen mit Befall durch den Ungleichen Holzbohrer. -
T a s c h  e n  k r a n k  h e  i t  in einigen Anlagen Nordbadens stark, relativ erheblich 
gebietsweise in Wiirttemberg. - P f i r s  i c h k r ii u s  e 1 k r a n k  h e i t  an an
fiilligen Sorten teilweise erheblich in Rheinland-Pfalz und Nordrhein sowie 
Berlin; in mittlerer Starke in Hausgiirten in Nordwurttemberg. Der hohe Befalls
grad des Vorjahres wurde in Nordbaden bei unterschiedlichem Auftreten der 
Erkrankung nicht erreicht. - Im Raum Mainz Zunahme des sichtbaren Befalls 
durch B 1 e i g 1 a n  z ,  der auch an einigen Stellen im Nordrheingebiet an Biiumen 
zu finden war, die als Ersatz fur friiher an Bleiglanz eingegangene gepflanzt 
worden waren. - B a k t e r  i e n  b r a n  d an Sauerkirschen in Rheinhessen sehr 
stark an der Sorte ,,Heinemanns Rubin"; die Erkrankung zeigte Tendenz zur Aus
breitung in iilteren Anlagen in Rheinland-Pfalz und Nordbaden, wo auch Birnen 
geringfiigig im Fruhjahr befallen wurden. In Nordwiirttemberg waren zwei 
Sauerkirschensorten einer Anlage so schwer erkrankt, da.B sie fast keine Blatter 
und Frilchte hatten, wiihrend danebenstehende andere Sorten gesund blieben. -
F e u e r  b r a n d  wurde schwach bis mittel an Birnen in Nordfriesland, vereinzelt 
mittel bis stark auf der Insel Fohr an den Birnensorten ,,Williams Christ" und 
,,Winterforelle" festgestellt. - Deutliche Symptome der P f e f f  i n  g e r k  r a n k
h e  i t  an Sil.Bkirschen (Sildwurttemberg). Der A m e r  i k a n  i s  c h e  
S t  a c h e  1 b e e r  m e h  1 ta u war verbreitet und teilweise sehr stark in Rhein
land-Pfalz, Nordwilrttemberg und Nordbaden; au.Ber Stachelbeeren waren auch 
schwarze Johannisbeeren erkrankt. - J o h a n n  i s  b e e r s  ii u 1 e n  r o s t ab 
Juni-Mitte beobachtet; die Krankheit trat mehrfach in zunehmendem Umfange 
in Erscheinung, vor allem in unl;>ehan<lelten Anlagen; Befall gebietsweise sehx 



Krankheiten und Schiidlinge 1973 27 

betrachtlich (Weser-Ems, Rheinland-Pfalz, Kurhessen, Baden, Wi.irttemberg). -
B 1 a t  t f a  11 k r a n k  h e  i t  an Johannis- und Stachelbeeren wiederholt gemeldet; 
zunehmend in Rheinland-Pfalz, vielfach stark in Nordrhein und Baden, wo z. T. 
bereits im Juli bis zu 30 0/o der Blatter erkrankt oder schon abgestorben waren. -
E r  d b e e r  m e  h 1 t a u  ab Mai beobachtet in Rheinland-Pfalz; die Infektion 
erreichte erheblichen Umfang in den mittelbadischen Anbaugebieten, selbst 
weniger anfallige Sorten waren stark befallen. BeachtlichesVorkommen ferner in 
Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hamburg (insbesondere bei anfalligen Sorten 
in Vermehrungsbestanden). - G r a u s  c h i m m  e 1 (Botrytis) an Erdbeeren nicht 
selten; starke Zunahme gegen Ende Juni in Rheinland-Pfalz, gebietsweise be
trachtlich an Himbeeren in Weser-Ems und Nordbaden mit ungewohnlich starken 
Ausfiillen an erntereifen Fri.ichten. - Phy t a p h t h a r a schadigte erheblich 
Erdbeeren in Weser-Ems, nahm zu in Nordbaden und infizierte auch die neu 
angebaute Erdbeersorte ,,Tamella" in Rheinland-Pfalz. - W e i  B f  1 e c k  e n 
und R o t  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  an Erdbeeren erlangten in Nordbaden gr6Bere 
Bedeutung. - Im Raum Trier zunehmende Verseuchung ein- bis zweijahriger 
Erdbeerpflanzen durch R hi z a c to n i a. - Die R u t  e n  k r a n k  h e  i t  der 
Himbeeren vereinzelt stark in Hamburg und Weser-Ems, vielfach in Si.id
wi.irttemberg, merkliche Ausbreitung in der Oberrheinebene und im Amtsbezirk 
Mainz. 

In unterschiedlicher Intensitat traten verschiedene B 1 a t  t 1 a u  s a r t  e n  in 
Erscheinung. Gebietsweise wurden durchschnittlich 70 Eier an 100 Knospen 
gezahlt (Emmendingen). Kontrollen an Pfirsichbaumen ergaben in Si.idwi.irttem
berg nur geringen Eibesatz, wahrend im gleichen Gebiet an anderen Obst
gewachsen bis zu 900 Blattlauswintereier je 2 Meter Fruchtholz gezahlt wurden. 
Schon im Marz schli.ipften verschiedentlich die ersten Blattlause, die Ansiedlungen 
an Kern- und Beerenobst war haufig stark (Weser-Ems, Niedersachsen, Rhein
land-Pfalz, Rheinhessen, Nordwi.irttemberg). Die G r  i.i n e A p f e 1 b 1 a t  t 1 a u  s 
stellenweise erheblich (Hessen-Nassau, Si.idwi.irttemberg), die M e  h 1 i g e 
P f 1 a u m e n 1 a u s vor all em ortlich in Schleswig-Holstein, Hamburg und West
falen. Im Kreis Lorrach i.iberwog bei den verschiedenen Blattlausarten an Apfeln 
deutlich die A p f e 1 g r  a s  1 a u  s. Die S c h w a r z  e K i r s c h e n  b 1 a t  t 1 a u  s 
starker in Westfalen. - B 1 u t 1 a u  s e verschiedentlich in groBerem MaBe auf
getreten, so in Berlin, Westfalen, Kurhessen, Wi.irttemberg, hier vor allem an im 
Vorjahr durch Hagel geschadigten Baumen. Im Amtsbezirk Neustadt in Fri.ih
apfelanlagen hohe Vermehrung infolge der trockenen Witterung. - B 1 a t  t
s a u g e r: starke Eiablage im Dezember festgestellt an ungepflegten Streuobst
baumen (Nordwi.irttemberg), starker auch in Hohengebieten von Rheinland-Pfalz; 
ortlich sehr groBer Eibesatz (Kurhessen). Larven des A p f e 1 b 1 a t  t s a u g e r s  
wurden am 1. April in Westfalen, spater auch in Si.idwlirttemberg beobachtet; der 
Schadling besiedelte in erheblichem Umfange Apfelanlagen in Hamburg, Rhein
land-Pfalz und Kurhessen. - Der G r  o B e B i r n e n  b 1 a t  t s a u  g e r  beachtlich 
im Raum Gau Algesheim und Si.idwi.irttemberg. - Die dritte Generation der 
S a n  - J o se. - S c  h i  1 d 1 a u  s schli.ipfte im Raum Mainz ab Mitte November, in 
der Pfalz in vielen Erwerbsanlagen einzelne Hertle; Befallszunahme an der Berg
straBe. Junglause der ersten Generation wanderten ab 23. Juni (Rheinland-Pfalz), 
hier im Streuobstbau und in Hausgarten gr6Berer Befall. Durch die Witterung 
begi.instigt erschienen nach bereits sehr zahlreicher erster Generation ab 
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20. August JU:nglause der zweiten Generation in Nordbaden. Gebietsweise in
Rheinland-Pfalz Befall der Frilchte deutlich sichtbar. Z w e t s  c h e n s  c h i  1 d -
1 a u  s zunehmend im Raum Weisenheim. S c  h i  1 d 1 a u  s e (ohne nahere Art
angaben) an verschiedenen Obstbaumen in mittlerer bis erheblicher Starke, vor
allem bei ungepflegten Baumen (Rheinland-Pfalz, Kurhessen, Sildbaden). - Der
Besatz mit Wintereiern der O b s t  b a u  m s  p i n  n m  i 1 b e  war oft stark. Bei Ast
probenuntersuchungen im Amtsbezirk Neustadt wurden 5000 Eier auf 1 lfd. m
festgestellt, und zwar besonders im Erwerbsobstbau, wahrend im Streuobstbau
nur bis zu 50 Eier gezahlt wurden. In Sildwilrttemberg schwankte die Eizahl je
2 m Fruchtholz zwischen 34 und 3400 Eiern; in Rheinland-Pfalz waren es 100 auf
2 m Fruchtholz. In Kurhessen Eibesatz am Steinobst starker als am Kernobst.
Vom Frilhjahr an trat der Schadling in vielen Teilen der Bundesrepublik in
Erscheinung. Erste Larven im Raum Wiesloch gegen Ende April beobachtet. Der
Befall erreichte nicht selten beachtlichen Umfang, so z. B. in Rheinland-Pfalz,
Hessen-Nassau (au13ergewohnlich stark), Sildbaden und Nordrhein, wo au13er
Kern- und Steinobst auch Beerenobst betroffen war und verbreitet Spritzungen
vorgenommen wurden. Im Hochsommer durch Ausbreitung des Schadlings
empfindliche Schaden in Hamburg, vereinzelt auch an Erdbeeren. Kontrollen im
September (Amtsbezirk Mainz) ergaben bis zu 15 OOO Eier auf 1 lfd. m Fruchtholz.
Sehr starke Vermehrung im Bodenseegebiet; an Spatzwetschen Qualitatseinbu13e
der Frilchte (Nordwilrttemberg). In Nordbaden wurde das Obst nachteilig durch
starke Ablage der Wintereier in die Kelchgruben der Frilchte beeinflu13t. ·- Die
ersten A p f e 1 w i c k 1 e r wurden in der letzten Maidekade in Duftstoffallen
gefangen (Bayern). Hauptfalterflug und Eiablage erfolgten im Laufe des Juni,
vor allem gegen Monatsende, so daB vielfach zu Bekampfungsma13nahmen auf
gerufen wurde. Die Flugintensitat war oft sehr beachtlich. In Sildwilrttemberg
erster Obstmadenbefall am 2. Juni (Tettnang); starkstes Vorkommen in einer
biologisch-dynamisch bewirtschafteten Anlage. In Niedersachsen Vermadungs
grade von 10 bis 15 0/o, in Hessen Ende August 35 0/o. Ein zum Teil starker Flug
der zweiten Generation filhrte im Bodenseegebiet zu einem Befall der Frilchte an
unbehandelten Baumen von 60 bis 70 -0/o und verbreitet zu Verlusten in Weser
Ems, Kurhessen, Nordbaden und Rheinland-Pfalz (bis zu 30 0/o), hier waren
ortlich spate Sorten im Streuobstbau und teilweise in Erwerbsanlagen betroffen.
- 'Ober ein teilweise verstarktes Auftreten des F r  u c h t s c h a 1 e n  w i c k  1 e r  s
wurde mehrfach berichtet, vor allem aus Teilen von Nordbaden, Rheinland-Pfalz
und Wilrttemberg. In Nordbaden im letzten Augustdrittel Eiablage so stark, dafl
Bekampfung der Jungraupen im September erforderlich wurde. - Stellenweise
in Sildwilrttemberg vermehrtes Vorkommen des B o d e n  s e e  w i c k  1 e r  s. -
Erste Falter des P f 1 a u  m e n  w i c k 1 e r  s ah 12. Juni im Raum Buhl gefangen,
Flughohepunkt und Eiablage um den 20. Juni, erste Raupchen am 25. Juni; zweite
Generation ah Mitte Juli. Das Vorkommen hielt sich im allgemeinen in Grenzen
und blieb z. B. trotz starken Fluges in den nordbadischen Befallsgebieten bei
Werten von 2 bis 8 und maximal 10 0/o, dabei erwiesen sich die Sorten ,,Frilh
bilhler" und ,,Zimmers Frilhzwetsche" als fast befallsfrei. Starkeres Auftreten
in Hessen, Rheinland-Pfalz (besonders an Mirabellen) und Bayern. - Einzelne
Pfirsichanlagen Sildbadens wiesen maximal 3 0/o Befall mit P f i r s  i c h -
w i c k 1 e r  n und P f i r s  i c h m o t t e n  auf. - K n  o s p e n  w i c k  1 e r  spielten
keine groflere Rolle, mittlerer Befall nur in Hamburg und Hessen-Nassau. -
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Verschiedene G e  s p i n s  t m o t t e n  schiidigten in wechselndem Umfange Kern
und Stemobst (Weser-Ems, Hessen-Nassau, Baden, Wurttemberg, Bayern). -
In der Regel setzte ab Anfang November der F r o s t s  p a n  n e r  flug ein, in 
Westfalen natte er bereits im Oktober 1972 begonnen. Die Eiablagen waren teil
weise re1chlich (Pfalz, Nordwurttemberg) und an Pfirsichen stark in Mittelbaden. 
Je nach Gegend begann das Schlilpfen der Raupen ab Mitte April; Besatz und 
Schaaen waren unterschiedlich, besonders hoch in Nordrhein; in Befallslagen um 
den Donnersberg und Bergzabern wurden bis zu 5 Raupen je Bliltenbuschel 
ermittelt. Lokal groilere J!'ra13schiiden an Apfelbiiumen in Weser-Ems und be
soncters in Nordbaden, wo in vielen Betrieben 40 bis 60 Raupen auf je 100 A.sten 
gefunden wurden. In Rheinland-Pfalz starkere Verluste bei Kirschen. - Ver
stiirkte Schiiden an Steinobst durch R i n d e  n w i c k  1 e r  (Rheinland-Pfalz). -
Gebietsweise in der Pfalz Schiiden durch den A p f e 1 g 1 a s  f 1 u g 1 e r .  - In 
Berlin-Rudow in zahlreichen Garten Schadauftreten des G o  1 d a f t e r  s an 
Birnen und A.pfeln. - Flugbeginn der K i r s c h  f r  u c h t f 1 i e g e im Raume 
Neustadt/W. ab 30. Mai. Bekiimpfung in Nordbaden in den Hauptanbaugebieten 
vom 8. bis 14. Juni. Der Befall war stark in Rheinland-Pfalz; in Nordbaden 
konnte trotz Bekampfung eine Vermadung von 12 °/o in behandelten Anlagen 
nicht vermieden werden, bei unbehandelten Biiumen betrug sie 50 ·Ofo. Auffallig 
viele Schiiden an Su.13kirschen gebietsweise in Niedersachsen. - Die ersten 
A p f e 1 b 1 u t e n s t e c h e r wurden in der letzten Miirzdekade festgestellt 
(Hessen-Nassau, Wurttemberg). Vorkommen blieb meist gering und auf typische 
Befallslagen und waldnahe Anlagen beschriinkt. In Einzelfallen (Raum W olfach) 
merkliche Schiiden bis 30 0/o, verstiirktes Auftreten im Raum Ingelheim. -
G r u n  r u 131 e r  in Rheinland-Pfalz, Sud- und vor allem Nordbaden, wo sie 
wesentlich starker als in den Vorjahren waren und gro13ere Schiiden in Jung
anlagen anrichteten. - Ortlich begrenzt beachtliches Auftreten des S c h m  a 1-
b a u  c h s in Rheinland-Pfalz, Kurhessen und Nordwurttemberg, hier teilweise 
SkelettfraB. - A p f e 1 s ii g e w e s p  e erheblich in Hamburg und Wurttemberg, 
hier viel starker als in anderen Jahren, zum Teil bis zu 40 0/o der Fruchte ge
schadigt. - Gebietsweise groBere Verluste an Pflaumen durch die P f 1 a u  m e n  -
s ii g e w e s  p e (Ostfriesland, Kurhessen, Amtsbezirk Koblenz). - Ki r s c h  -
b 1 a t  t w e  s p e an Sauerkirschen und Birnen starker in Rheinland-Pfalz; hier 
auch teilweise erhebliche EinbuBen bei Kern- und Steinobst durch O h r  -
w u r m e r. - In einem Falle hohe Ausfalle durch die B i r n e n g a l l m u c k e  
(Pfalz). - Verstiirkter G a  11 m i  1 b e  n befall an HaselnuBknospen, nicht selten 
bis 50 0/o (Nordwurttemberg). - P f 1 a u  m e n  g a 11 m i  1 b e  zunehmend (Rhein
land-Pfalz). - Verschiedentlich starker Besatz der Birnen mit Bir n e n
p o  c k  e n  m i  1 b e n  (Hamburg). - Bedeutendere Schiiden an Kern- und Stein
obstfruchten durch den G a r t e n  s c h 1 ii f e r  aus dem Amtsbezirk Trier 
gemeldet. 
Erheblicher Befall von J ohannisbeeren durch T r i  e b - und B 1 a s  e n  1 ii u s e  in 
Rheinland-Pfalz. - J o h a n n  i s  b e e r  g 1 a s  f 1 u g 1 e r  verstiirkt in Nord
wurttemberg, unveriindert stark in Rheinhessen, betriichtliche Schiiden an 
schwarzen Johannisbeeren (Kreis Stockach), Zunahme in Nordbaden, da nur 
selten gezielte BekiimpfungsmaBnahmen durchgefuhrt wurden. - H i m  b e e r  -
k a f e r  verbreitet in Schleswig-Holstein und Hamburg, gebietsweise in Rhein
land-Pfalz mit Befall der Fruchte von 15 bis 20 0/o. - In wechselnder Intensitat, 
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z. T. zunehmend, zeigte sich der E r  d b e e r  b 1 il t e n s  t e c h e r ,  groBere Aus
Hille verursachte er an Himbeeren in Nordbaden und an Erdbeeren in Hessen
Nassau. - Verschiedentlich empfindliche Verluste an jungen Erdbeerpflanzen
durch W u r z e l s p i n n e r  (Sildwilrttemberg). - J o h a n n i s b e e r g a l l 
m il c k  e ortlich zunehmend in der Pfalz und wiederum schadlich in Nord
wilrttemberg. - E r  d b e e r  m i  1 b e  n deutlich zunehmend in Nordrhein und
Rheinland-Pfalz, stiirkeres Vorkommen in Bayern, Nordbaden und Sildwilrttem
berg, wo in einem Falle pro Herzblattchen bis zu 80 Milben und 70 Eier ausgezahlt
wurden. - B r o m  b e e r  m i  1 b e  afters in Berliner Ga.rten schadigend; aufler
gewohnlich starker Befall in einer Anlage im Odenwald. - Wiihrend der Winter
monate mehrfach in Rheinland-Pfalz betrachtlicher Besatz mit J o h a n n  i s
b e e r g a 11 m i 1 b e n festgestellt, neue Befallsherde in einigen Gemeinden des
Dienstbezirks Bernkastel und im Amtsbezirk Trier. Spiiter trat der Schadling in
groBerem Mafle auch in Hamburg, Kurhessen, Nordwilrttemberg und Sildbaden
in Erscheinung.

10. Krankheiten und SchadHnge an Forstgewachsen

Da in der Regel von den Pflanzenschutzamtern ilber Krankheiten und Schiidlinge 
an Forstpflanzen nur unterschiedlich ausfilhrliche Einzelberichte vorliegen, die 
aber keinen Gesamtilberblick ilber die Befallslage gestatten, wird auf eine Aus
wertung an dieser Stelle verzichtet. - Vergleiche die Berichte der Pflanzenschutz
amter Bad Godesberg und Berlin. 

11. Krankheiten und Schadlinge an Zierpflanzen *

W u r z  e 1 b r a n d e r  r e g  e r  (Rhizoctonia/Thana tephorus) verursachten erheb
liche Ausfalle bei Crossandra-Stecklingen (Nordbaden), Thuja-Jungpflanzen 
(Rheinland-Pfalz), Elatior-Begonien, Azaleen, Rhododendron, Orchideen (Weser
Ems). Besonders litten Chrysanthemen (Weser-Ems, Westfalen), in einem Falle 
gingen von 4000 Pflanzen unter Glas 10 °/o zugrunde (Rheinland-Pfalz); hier 
ferner groBe Schaden an Calceolaria-Jungpflanzen und Einbufle der Hiilfte von 
2000 Crossandra (unter Beteiligung von Pythium). GroBere Verluste bei Catharan
thus roseus (Weser-Ems). Schiiden an Weihnachtssternen (bis 10 0/o), A n thurium, 
Erika, Gerbera, Poinsettien, Elatior-Begonien (Berlin, Hamburg, Westfalen, Kur
hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). - Mehrere P y  t h i  u m  arten filhrten bei 
verschiedenen Zierpflanzen zu teilweise empfindlichen Schaden und Verlusten, so 
bei Elatior-Begonien, Chrysanthemen, Stiefmiltterchen, Thuja-Jungpflanzen, 
Calceolarien, Usambaraveilchen, Orchideen, Agera tum, Cyclamen, Weihnachts
sternen, Cedrussamlingen, Poinsettien, Tulpen, Anthurien (Berlin, Weser-Ems, 
Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Nordbaden, Nordwilrttemberg). - T h i e  La -
v i op s i s  an Cyclamen, Aphe landra, Euphorbien, Poinsettien, Stiefmiltterchen 
in wechselnder Intensitat festgestellt (Hamburg, Weser-Ems, Westfalen, Rhein
land-Pfalz, Nordrhein). - C yli n d r o ca rp o n  r a d i ci co l a  (Nectria r.) 
schadigte teilweise erheblich u. a. Cyclamen, Azalee'n, Eriken, Gerbera (Weser-

* Aus den zahlreichen Meldungen der Pflanzenschutzamter mufite aus Grunden der
Raumersparnis eine strenge Auswahl getroffen werden.
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Ems, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Nordwilrttemberg). - In vielen 
Teilen der Bundesrepublik gab es an verschiedenartigen Zierpflanzen im Freien 
und unter Glas in wechselndem MaBe Schaden durch B o t ry t i s. Betroffen 
waren vor allem Cyclamen, Chrysanthemen, Fuchsien, Tulpen, Elatior-Begonien, 
Freesien, Rosen. Im Amtsbezirk Trier muBte ein Satz von 1500 Hortensien im 
Einschlag vernichtet werden. - Pe n i c ill i um verursachte in einem Falle 5 bis 
10 0/o Ausfalle bei Frees ia (Rheinland-Pfalz). - E c h t e r  M e  h 1 t a u  mehrfach 
und oft erheblich an verschiedenen Zierpflanzen; Zunahme an Begonien und 
Chrysanthemen unter Glas (Rheinland-Pfalz), starker Befall von Rittersporn und 
Chrysanthemen (Weser-Ems). - R o s e n  m e  h 1 t a u  von Marz an gemeldet an 
Unterglasrosen; Freilandbefall ab Mai. Vielfach nahm die Krankheit gri:iBeren 
Umfang an und zeigte in vielen Gebieten der Bundesrepublik Tendenz zur Zu
nahme. - F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  verursachte starkere Ausfalle an Christrosen 
(Rheinland-Pfalz). - M e  h 1 t a u  (ohne nahere Angabe) gemeldet an Begonien, 
Hortensien, Erika, Stiefmiltterchen (Rheinland-Pfalz). - S t e r n  r u B t a u  der 

Rosen zunehmend und teilweise stark (Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Nord
wilrttemberg). - Der W e i  B e C h r y s a n t  h e m  e n  r o s t fuhrte in einem 
Pfalzer Kleinbetrieb zur Vernichtung von 1000 Pflanzen; die Krankheit trat teil
weise verstarkt in Erscheinung, so in Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Kur
hessen. - P e 1 a r g o n  i e n  r o s t erheblich und zum Teil in gri:iBerem Umfang 
schadigend (Berlin, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Nordwilrttemberg); besonders 
anfallig war die So rte ,,Stadt Bern". - L i:i w e n  m a  u 1 r o s t gebietsweise stark 
in Rheinland-Pfalz und in einem Falle in Berlin. - N e  1 k e n  r o s t war heftig 
in einigen Bestanden in der Pfalz - hier ein Totalbefall von 1500 m2 eines zehn 
Monate alten Bestandes -, ferner Auftreten in Westfalen, Rheinhessen, Nord
wilrttemberg. - B a r t  n e 1 k e n  r o s t : starker Befall an Bartnelken in Kasten 
(Amtsbezirk Trier). - R o s e n  r o s t im Hochsommer verbreitet an Freiland

rosen (Kurhessen), Zunahme im Amtsbezirk Mainz. - As c o c h y t a  verursachte 
verschiedentlich Ausfalle an Chrysanthemen, so in Nordrhein, Rheinland-Pfalz, 
Westfalen, Berlin, hier beachtliche Blutenschaden. - F u s  a r i um - Arten 
schadigten in teilweise betrachtlichem Umfange viele Zierpflanzen, besonders 
Cyclamen, Nelken, Gerbera, Zwiebel-Iris, Orchideen (Nordrhein, Rheinland
Pfalz, Westfalen, Weser-Ems, Nordwilrttemberg). Im Amtsbezirk Neustadt kam 
es in einem Falle zu Verlusten bis zu 10 0/o bei Freesien und bis zu 60 0/o bei 
Tulpen. Treibtulpen regional stark geschadigt in Bayern, beachtlicher Befall von 
Narzissen in Niedersachsen; die gleiche Pflanzenart in Rheinhessen durch 
Fusarium-Zwiebelfaule geschadigt, Verluste in einigen Fallen bis zu 80 0/o. In 
Vermehrungen von Zygoc actus verschiedentlich gri:iBere Ausfalle (Weser-Ems); 
beachtlichere Infektionen an Gladiolen unter Glas (Berlin), starkere Schaden an 
C allun a im Amtsbezirk Mainz und an Cedrussamlingen einer Baumschule sowie 
Cytisus-Stecklingen in Nordrhein. - In einigen Fallen starkeres Auftreten der 
A s t e r n  w e  1 k e (Kurhessen, Rheinland-Pfalz). - Ve rt i c ill i um - Pilze 
traten, in wechselnder Starke schadigend, an verschiedenen Kulturpflanzen in 
Erscheinung; betroffen waren u. a. Rosen unter Glas, Azaleen, Chrysanthemen, 
Liatris, Hypocytra, Paeonien (Schleswig-Holstein, Westfalen, Nordrhein, Weser
Ems, Hamburg, Rheinland-Pfalz), sowie Ahornarten in Baumschulen (Berlin). -
S c h w a r z  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  (C o n iothy rium) filhrte in Rheinhessen an 
Christro.sen zu starkeren Ausfallen; Zunahme im Amtsbezirk Mainz. -
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Sc le ro t in i a verursachte an 2000 Chrysanthemen im Amtsbezirk Neustadt 
15 0/o Ausfalle, Befall auch in Westfalen festgestellt. In Weser-Ems waren 
Usambaraveilchen erkrankt, in Rheinland-Pfalz gab es bei .einem Satz von 5000 
Iriszwiebeln 3 0/o Verluste. Die gleiche Pflanze war stark befallen in Nordrhein; 
im iibrigen waren Chrysanthemen am meisten betroffen (Hamburg, Bayern, 
Nordrhein). - Verschiedentlich machte sich Phy top h t ho r a in wechselndem 
Umfange bemerkbar. In Nordwiirttemberg verursachte der Pilz Stammfaule an 
Gloxinien. GroBere Schaden gab es bei Kalanchoe (Weser-Ems); im gleichen Raum 
sowie in Nordrhein, Rheinland-Pfalz und Westfalen waren Gerbera, Treibtulpen, 
Erika und Rhododendron erkrankt. In Rheinland-Pfalz 5 0/o Ausfalle bei 
Anthurium unter Glas, im Amtsbezirk Neustadt in einem Fall 15 0/o Verluste bei 
Stiefmiitterchen. - C y L ind r o c L a d i  u m  schadigte Azaleen und Eriken sowie 
Se dum spurium (Hamburg, Weser-Ems, Nordrhein). - AL te rn ar i a, vor allem 
A. dianthi, an Nelken wiederholt festgestellt (Weser-Ems, Hamburg, Westfalen,
Nordrhein). In einem Nelkenhaus im Amtsbezirk Neustadt vollkommene Ver
seuchung durch diesen Pilz sowie in einem anderen Betrieb 2 0/o Ausfalle an
Chrysanthemen. - Zurn Teil erhebliche EinbuBen bei Orchideen durch
Dre chsle r a  cact ivor a (Weser-Ems).- Ph i a lop hor a filhrte zu Aus
fallen an Nelken (Berlin, Hamburg, Weser-Ems und Nordrhein), hier auBerdem
in zwei Fallen groBere Verluste bei Gerbera. - Pe st a Lo z z i a schadigte in
Westfalen Azaleen und erheblich Gaultherien. - Phy L Lo st i c t a: GroBere
Verluste an Gaultherien (Westfalen) und in einem Falle in Nordrhein an
G uzmannia. - 0 h r 1 a p p  c h e n  k r a n k  h e  i t  an Azaleen aus Westfalen und
Rheinland-Pfalz gemeldet. - G Lo me re L L a  zeigte sich schadigend an Dieffen
bachien, G uzmannia, Azaleen und besonders an Eriken in Weser-Ems, Westfalen
und N ordrhein. - N e 1 k e n s  c h w a r z e nur in einem Falle erheblich (Rhein
land-Pfalz). - Er w in i a car o to v o r a vernichtete 30 0/o von 4000 Irispflanzen
(Amtsbezirk Neustadt), Erwin i a c h r y s a n t he m i verursachte in einem
Betrieb groBere Ausfalle an Chrysanthemen-Hybriden (Weser-Ems). - F e u e r 
b r a n d  gebietsweise in Schleswig-Holstein an Weilldorngebiischen (Windschutz
geholze) und Cotoneaster. - X a n t  ho mo n a s  p e L a  1· g o  n i i: in Weser-Ems,
Rheinhessen und Nordwiirttemberg waren groBere Mengen von Pelargonien
Mutterpflanzen infiziert, Ausfalle ferner gemeldet aus Berlin, Westfalen, Nord
rhein, Nordwiirttemberg; dabei brachen hier mehrfach, ohne vorherige Befalls
symptome zu zeigen, die Bestande zusammen. Sehr starkes Vorkommen in Selbst
vermehrungsbetrieben im Amtsbezirk Mainz. - 0 1 f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der
Begonien (Xanthomonas begoniae) verursachte bei unbewurzelten Stecklingen
von Elatior-Begonien (Herkunft Italien) groBere Ausfalle, in der Pfalz war ein
Satz Begonia e la tior zu 50 0/o befallen; deutliche Zunahme der Krankheit in
Rheinhessen, haufiges Auftreten in W estfalen. - Von den verschiedenen Virus
krankheiten verursachte im Berichtsjahr das Li 1 i e n  m o s a i k in der Pfalz eine
groBere Verseuchung; in Rheinhessen waren, sortenunterschiedlich, Hortensien
bis zu 15 0/o an v i r o s e  r B 1 ii t e n  v e r g  r ii n u n  g erkrankt. Im Amtsbezirk
Mainz erheblicher Anteil viruskranker Dahlienstauden (ohne nahere Angabe der
Virusart). F r e e s  i e n  m o s  a i k in Westfalen und Kurhessen; die gleiche
Pflanzenart zeigte nicht genauer gemeldeten Virusbefall in Nordrhein, Nord
wiirttemberg und Bayern. - Der Anteil an P a p  i e r  b 1 ii t e n  lag in einem Haus
mit 20 OOO Tulpenpflanzen bei 75 0/o (Pfalz), in Rheinhessen war die Erscheinung
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uberdurchschnittlich hoch. Gesteigertes Vorkommen auch an Nelken (AB. Mainz). 
Wahrend des gesamten Berichtsjahres gab es zahlreiche Meldungen uber das 
Vorkommen von B 1 a t  t 1 a u  s e n  an verschiedenen Zierpflanzen, das zum Teil 
erhebliche Starke erreichte, vor allem waren es Chrysanthemen, Nelken, Pelar
gonien, Asparagus und Rosen. Als uberdurchschnittlich stark wurde der Befall in 
Nordbaden bezeichnet, sehr hoch war der Besatz von Ageratum in Rheinhessen. -
AuBer Sitkafichten wurden auch Blau- und Omorikafichten teilweise sehr stark 
durch die F i c h t  e n  r i:i h r e n  1 a u  s angegriffen, die Schaden zeigten sich in 
Nadelverbraunung und Nadelfall (Berlin, Schleswig-Holstein, Weser-Ems, 
Niedersachsen, Kurhessen, N ordbaden und Bayern). - F i c h t  e n  g a 11 e n  -
l a  u s e  schadigten erheblich Koniieren in Rheinland-Pfalz. - W o 11 a u  s e an 
verschiedenen Nadelhi:ilzern und vereinzelt an Zierpflanzen mehrfach gemeldet; 
starker gebietsweise in Kurhessen und Rheinland-Pfalz. - Uber S c  h i  1 d 1 a u  s e 
an Anthurien, Efeu, Asparagus, Orchideen und anderen Zierpflanzen wurde 
wiederholt berichtet (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hamburg). - B 1 a t  t w a n  z e n  
traten, begunstigt durch trocken-warme Witterung, im Juni sehr stark an 
Chrysanthemen im Freiland und unter Glas in Erscheinung (Nordbaden), auf
fallend starke Saugschaden an Freilandchrysanthemen in Berlin; in Nord
wurttemberg zusatzlich noch an Astern und Dahlien. Weitere Meldungen aus 
Schleswig-Holstein und Westfalen, besonders an Chrysanthemen. - Verbreitet 
sehr starke Schaden durch den G 1 a d  i o 1 e n  b 1 a s  e n  f u B (Nordwurttem
berg). - Auffallig intensive Beschadigung von Dahlien durch O h r  w ii r m e  r im 
Amtsbezirk Mainz. - B 1 a t  t m i n i  e r  f 1 i e g e n  schadigten Chrysanthemen 
(Berlin, Westfalen, Nordwurttemberg), Goldregen und Stechpalmen (Hamburg). 
- Verschiedene E u 1 e n  r a u  p e n  zeigten sich in z. T. erheblichem MaBe an
Zierpflanzen unter Glas und im Freiland, vor allem an Chrysanthemen, Nelken
und Cyclamen (Berlin, Weser-Ems, Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz).
B 1 a t  t w e  s p e n ,  darunter die R o s e n  b 1 a t  t r o 11 w e s p  e , wurden erheblich
schadlich an Rosen, Knollenbegonien und Pelargonien (Berlin, Westfalen, Rhein
land-Pfalz). - S p i n n  m i  1 b e  n zeigten sich wahrend der Wintermonate teil
weise in gri:iBerer Menge an verschiedenen Zierpflanzen unter Glas, vor allem an
Chrysanthemen, Rosen, Nelken und Primeln, in mehreren Fallen in Nord
wurttemberg sehr starker Befall von Calla. Auch vom Fruhjahr an haufiges Vor

kommen im Freiland und an Kulturen unter Glas gemeldet. Verschiedentlich
machte die Bekampfung bei Rosen unter Glas infolge Resistenz der Schadlinge
gegen die meisten Mittel zunehmend Schwierigkeiten (Nordwurttemberg). Viel
fach starkere Ausbreitung der N a d  e 1 h o  1 z s p i n n  m i  1 b e in Hausgarten und
Parkanlagen (Bayern). - W e i c h h a  u t m i  1 b e  n i:irtlich verstarkt an Cyclamen

unter Glas (Rheinland-Pfalz, Berlin). Auch andere Zierpflanzenarten wiederholt
befallen: Chrysanthemen, Usambaraveilchen, Gloxinien (Rheinland-Pfalz, Ham
burg). -W u r z e l m i l b e n  haufig stark an Gladiolen (Westfalen). - B l a t t
a 1 c h e n  verursachten an Elatior-Begonien erhebliche Ausfalle (Hamburg,
Bremen, Nordrhein), sie wurden stark schadlich an Chrysanthemen, Begonien
und Usambaraveilchen, wenn keine Bekampfung erfolgt war (Rheinland-Pfalz,
Kurhessen, N ordwurttemberg). - W u  r z e 1 g a 11 e n  a 1 c h e n  schadeten an aus
gepflanzten Schnittcyclamen und eingetopftem Ficus sowie an Rosen (Nordrhein,

3 
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Schleswig-Holstein). - Prat y le n c h us , Par at y le n c h us und Melo i -
dog y n e wurden schadlich an Vriesea, Anthurium, Rosen (Westfalen, Nordrhein, 
Weser-Ems). 

12. Vorrats- und Materialschadlinge

In unterschiedlichem Umfange litten Kartoffeln unter verschiedenen L a g e  r -
f a  u 1 e n  und keimten zum Teil starker aus (Rheinland-Pfalz, Kurhessen, Nord
wiirttemberg). Im zuletzt genannten Gebiet zeigte die Sorte ,,Clivia" in einigen 
Fallen starke E i s e n  f 1 e c k  i g k e i t. Im Emsland in unterschiedlicher Intensitat 
S t i p p  i g k e i t  bei den Kartoffelsorten ,,Grata" und ,,Irmgard". Zahlreiche 
Falle von H o h  1 h e r  z i g k e i t  eingelagerter Kartoffeln in Kurhessen. - Durch 
F a  u 1 n i s  p i  1 z e gab es Verluste bei Sellerie, Lagerkohl und in Nordrhein bei 
eingemietetem Gemiise infolge der sehr milden Witterung und einem ungeniigen
den Abliiften der Mieten. Aus ahnlichen Grunden verstarkt K o p f  - und 
M i  e t  e n  f a  u 1 e an Futterriiben, besonders bei der Massensorte ,,Barres" 
(Westfalen, Nordwiirttemberg). Die starke Faulnis wurde bei eingemieteten 
Futterruben in Hessen-Nassau auf erheblichen Befall durch Ditylenchus dipsaci 
zuriickgefiihrt. - In Einzelfallen gro13e Verluste bei Topinambur im Winter
lager durch W e i  13 f a  u 1 e (Siidbaden). - L a g e r s  c h o  r f  und F r  u c h t -
m o n  i 1 i a betrachtlich bei gelagerten Apfeln und Birnen (Kurhessen). Durch 
den Witterungsablauf bedingt verstarktes Vorkommen von S t i p p  i g k e i t  an 
Apfeln verschiedener Sorten in Kurhessen, Nordbaden und Rheinland-Pfalz, wo 
besonders Friichte von trockenen Standorten erkrankt waren. Betroffen waren 
,,Cox Orange" und ,,Golden Delicious", in Siidbaden auch ,,Goldparmanen". V-ber
durchschnittlich haufig G 1 a s  i g k e i t  und L e n t  i z e 11 e n  f 1 e c k  e n  an Apfeln 
im Amtsbezirk Mainz; letztere Erscheinung verbreitet auch im Raum Neustadt 
und an Lokalsorten im Mittelschwarzwald mit ortlichem Erkrankungsgrad bis 
zu 80 °/o. 

Betrachtliche Ansiedlungen der K a r t  o f f  e 1 k e 11 e r  1 a u  s in Rheinland-Pfalz, 
Kurhessen und Nordwiirttemberg. - K o r n  k a f e r  verbreitet auf Speichern, in 
Silos und landwirtschaftlichen Betrieben, haufig in beachtlicher Starke; in 
Niedersachsen seit Jahren zunehmende Befallstendenz. - M o d e r  k a f e r  
in starkem Ma13e in Kellerraumen und Stallungen eines Betriebes im Emsland, 
in Schleswig-Holstein vereinzelt erheblich in Wohnraumen, in Berlin an Back
pflaumen und Sultaninen beobachtet. - S c  h i m  m e  1 k a f e r  verstarkt in land
wirtschaftlichen Betrieben und Speichern (Weser-Ems), in bauerlichen Wohn
raumen in gro13er Zahl (Westfalen, Kurhessen), an Sultaninen und Backpflaumen 
in Berlin. - R e i s  m e  h 1 k a f e r  (keine nahere Artangabe): bei Speicher
kontrollen sehr starkes Auftreten festgestellt (Niedersachsen). Allgemein 
bedeutender Besatz von Getreide, Grie13 und Haferflocken mit Tendenz zur Be
fallszunahme seit 1972 (Kurhessen). - Massenauftreten des G r  o 13 e n  R e i s  -
m e  h 1 k a f e r  s in einer Berliner Privatwohnung. - In bauerlichen Getreide
lagern 1972 und 1973 wiederholt Massenvorkommen des R o t  b r a  u n e n  R e i s  -
m e  h 1 k a f e r  s ,  der dann auch in Wohnraumen lastig wurde (Weser-Ems). - An 
Rohkaffee wurden der K 1 e i n e T a b a k k a f e r und der K a f f e e b o h n e n -
k a f e r  festgestellt (Berlin); ersterer auch an Muskatniissen (Hamburg). -
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G e t  r e  id e p 1 a t  t k a f e r  wiesen zunehmenden Befall auf in Rheinhessen, 
zeigten sich sehr stark und verbreitet in Niedersachsen; in Ostfriesland Massen
vermehrung auf einem Kornboden mit Hafer. In einem Falle in Nordrhein so 
zahlreich, da.B die Kafer nicht nur in der Scheune, sondern auch in allen Wohn
raumen zu finden waren; in Hamburg an Muskatntissen und Pistazien. -
G 1 a n z e n d s c h w a r z e r G e t r e i d e s c h i m m e 1 k a f e r in einem 
Hahnchenmaststall gefunden (Nordrhein). - In einer Detmolder Hahnchen
masterei Massenauftreten von M e  h 1 k a f e r  n samt Larven. - Der G e m  e i n  e 
D i e  b k  a f e r  machte in einem Trockenkartoffellager Durchgasungsma.Bnahmen 
erforderlich und war ferner an Trockenpfl.aumen anzutreffen (Berlin). - Der 
A u s t r a 1 i s c h e D i e b k a f e r fand sich an Reis, Trockenkartoffeln und 
Trockenpflaumen (Berlin) und in Futtersilos (Schleswig-Holstein). - M e s s i n g  -
k a f e r  haufiger in Wohnungen (Kurhessen, Westfalen, Bayern), in Berlin an 
Trockenkartoffeln, Trockenpflaumen und Reis. - B r o t k a f e r in verschiedenen 
Drogen (Westfalen), Nudeln (Rheinland-Pfalz), Rohkakao, Rohkaffee, Knodel
mehl, Trockenkartoffeln und Samereien (Berlin), wo Bekampfungsma.Bnahmen 
veranla.Bt wurden. - K o r n  m o t t e n  sehr schadlich an Hafer (Nordrhein). Im 
ilbrigen ohne nennenswerte Bedeutung. - S p e i c h e r  m o t t e an Hiilsen
frtichten, Trockenobst, Rohkakao, Rohkaffee; Bekampfungsma.Bnahmen waren 
erforderlich (Berlin). - Die K u p f e r  r o t e  Dor r o b s t m o t t e wiederholt in 
Lagervorraten des Handels gefunden, u. a. in Hafertrockenschleim (Westfalen). 
In Nordrhein in Saatgutvorraten (Distelsamen) einer pharmazeutischen Fabrik 
aufgetreten, in Berlin an Trockenobst und Rohkakao. - Starker Besatz einer 
Gasthaus- und einer Gro.Bktiche durch die D e u t s c h e S c  h a b e (Kurhessen); 
zunehmendes Auftreten in Lebensmittel- und Sti.Bwarenfabriken sowie Backereien 
(Westfalen). Im Kreise Gtitersloh zusammen mit der O r i e n t  a 1 i s  c h e n  
S c h a b  e in gro.Ber Zahl auf Mtillplatzen und in den angrenzenden Wohn
hausern. - Durch S i  1 b e r f i s  c h c h e n  wurden in Bilroraumen Akten und 
Lageplane erheblich zersti:irt (Kurhessen). - Massenhafte Besiedelung von Neu
bauten, die nicht gentigend ausgetrocknet und viel zu frtih bezogen worden 
waren, durch H a u s  m i  1 b e  n (Kurhessen). - Im Juni kam es im Gebiet der 
vier saarlandischen Gemeinden Ensdorf, Bous, Emmersweiler und N a.Bweiler zu 
einem Massenauftreten von T a u s  e n d  f ii .B 1 e r  n , die von gras- und ginster
bewachsenen Brachlandflachen in gro.Ber Zahl in die Hauser eindrangen. Es 
handelte sich um den Sandschnurfii.Bler Schizophyllum sabulosum. Schon in den 
voraufgegangenen Jahren war es zu kleineren Invasionen gekommen. Im Be
richtsjahr erreichte die Plage ihren Hi:ihepunkt, wobei der unangenehme Geruch 
der Tiere sehr lastig war; sie krabbelten in den Wohnungen auch an den Wanden 
herauf und fielen von da in die Betten und in Ktichengerate usw. Die Bekamp
fung bereitete erhebliche Schwierigkeiten. ( G. S c h m i d t ) 

3• 
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1. Witterung und Witterungsschaden

a) Wltterungsverlauf

Das ganze Berichtsjahr war gekennzeichnet durch einen sehr wechselhaften und 
teilweise extremen Witterungscharakter, indem nicht selten auf mehrere zu 
kalte und zu nasse Monate fast uberall zu warme und gleichzeitig zu trockene 
folgten. 

Bei ilberdurchschnittlichem Sonnenschein war es im N o v e m  b e r  trotzdem zu 
kalt - die Monatsmitteltemperaturen waren fast ilberall negativ - und ilber
wiegend zu naB. Die Temperaturabweichungen waren am starksten in Schleswig
Holstein, im Barz, im Sauerland und gebietsweise in Hessen. Boige und 
unbestandige Witterung filhrte mehrfach zu Sturmschaden, am Monatsende kam 
es zu einem Einbruch strenger Kalte, der am 30. November in Hamburg - 12° C 
und in Bamberg - 15° C brachte. Der Witterungscharakter des D e z  e m b e r
glich im wesentlichen dem Vormonat, doch war es in groI3eren Gebieten Stid
deutschlands zu trocken. Arktische Polarluft brachte an den ersten drei Tagen 
fur die ganze Bundesrepublik eine geschlossene Schneedecke. Die Niederschlage 
bewegten sich zwischen 10 und 263 mm und waren besonders gering in tieferen 
Lagen Stiddeutschlands, der Vorderpfalz und Rheinhessens. Im ganzen Gebiet war 
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der J a n  u a r zu warm bei meist unternormaler Sonnenscheindauer, gleichzeitig 
war er fast ilberall zu trocken, galt als ungewi:ihnlich mild und zeichnete sich 
haufig durch stilrmische Wintle aus. Zu Beginn der zweiten Dekade verursachten 
Schneeschmelze und starke Regenfalle in zahlreichen Bachen und kleineren 
Fliissen Nordrhein-Westfalens Hochwasser. Die Temperaturabweichungen, fast 
ilberall positiv, erreichten am Alpennordrand mehr als + 5° C; ahnlich warm 
waren nur der Januar 1921 und 1948. Zu trocken war es vor allem vom Nordrand 
der Mittelgebirge aus nach Silden. Die ilberdurchschnittliche Warme setzte sich 
im F e b  r u a r fort, es war auch gri:iBtenteils zu trocken. Die Niederschlage 
schwankten zwischen 12 mm (Kreis Lilchow-Dannenberg) und 196 mm (Feldberg/ 
Schwarzwald). Im M a r z setzte sich die Warme- und Trockenheitsperiode fort, 
doch war es vom Munster land bis zum Schwarzwald zu naB. Der Monat blieb, wie 
auch seine beiden Vorganger, sonnenscheinarm. Zumeist lagen die Niederschlags
monatssummen unter 50 mm, sie waren am geringsten im Kreis Gifhorn mit 
7 mm. Die Prozentzahlen lagen gri:iBtenteils unter 50 0/o der Normalmengen. Fur 
den A p r i 1 waren kennzeichnend Niederschlagsarmut und groBe Temperatur
schwankungen zwischen Tag und Nacht; durch leichte bis maBige Nachtfri:iste 
kam es vielfach zu Frostschad.en. Insgesamt waren die Temperaturen etwas ilber
normal, die Sonnenscheindauer erreichte im Kilstenbereich sowie in Schleswig
Holstein die hi:ichsten Monatssummen der letzten Jahrzehnte; fur die Gesamt
temperaturen war der WarmeilberschuB der ersten Monatshalfte entscheidend. 
Die Niederschlagswerte bewegten sich zwischen 4 0/o und 184 0/o, blieben aber im 
gri:iBten Teil des Bundesgebietes unter 50 0/o und oft auch unter 25 0/o des lang
jahrigen Durchschnitts. In Schleswig-Holstein fielen nur 2 mm Niederschlage. Der 
M a i  wiederum war zu kalt und gleichzeitig in gri:iBeren Bereichen des ni:irdlichen, 
mittleren und sildwestlichen Bundesgebietes zu trocken; dagegen war es vor 
allem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Wilrttemberg und Bayern zu naB. Die 
Sonnenscheindauer lag im allgemeinen merklich unter dem langjahrigen Durch
schnitt. In der ersten Dekade verursachten Spatfri:iste und Niederschlagsmangel 
Vegetationsschaden. Am 6. Mai wurden in Hannover mit 4° C und Hamburg mit 
3° C die niedrigsten Tagesmaxima festgestellt seitdem ilberhaupt Messungen 
vorliegen. Die Monatssummen der Niederschlage bewegten sich zwischen 18 0/o 
(Ostholstein) und 256 0/o (Kreis Pfarrkirchen). Auch der J u n  i blieb ilberall zu 
kilhl und meist zu naB; zu trocken war es nur gebietsweise (Schleswig-Holstein,
Teile Silddeutschlands). Die Sonnenscheindauer erreichte meist nicht die Bezugs
werte. Im Zusammenhang mit Gewittern, Hagel und Sturmbi:ien kam es zu 
Wetterschaden. Die Werte der Niederschlage lagen zwischen 39 und 266 0/o, dabei 
war es vor allem im Sildwesten, in groBen Teilen Sildbayerns, im Mittelgebirgs
raum und im norddeutschen Tiefland zu trocken. Die kilhl-feuchte und sonnen
scheinarme Witterung blieb auch im J u  1 i bestehen. Ein dreitagiger Dauerregen 
vom 16. bis 18. und in den Alpen noch am 19. fiihrte zu schweren Wetterschaden 
in Siidbayern mit Uberschwemmungen der Felder und StraBen. AuBerdem kam 
es durch Wolkenbrilche, Hagel- und Blitzschlag sowie Sturmbi:ien zu weiteren 
Schaden. Die Abweichungen der Monatsmittel der Lufttemperatur waren im 
gesamten Bundesgebiet negativ. Die Summen der Niederschlage bewegten sich 
zwischen 34 mm (Braunschweig) und 389 mm (Kreis Miesbach). Uberdurchschnitt
licher Regen fiel hauptsachlich in Schleswig-Holstein, dem ni:irdlichen Nieder
sachsen, in gri:iBeren Teilen der Mittelgebirge und sildlich des Mains. Der 
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A u g u s t  war im Gegensatz zu den Vormonaten etwas zu warm und zu trocken 
bei meist i.iberdurchschnittlichem Sonnenschein. Durch das Zusammentreffen 
ki.ihler Meeresluft aus Nordwesten und sehr warmfeuchter Mittelmeerluft kam 
es am 17. in Nordwestdeutschland und am 18. in Bayern zu katastrophalen Un
wettern. Insgesamt war die Gewittertatigkeit erhoht und oft mit Starkregen 
verbunden. Auffallig war eine Hitzeperiode zwischen dem 13. und 17., bei der 
die Tagesmittel 5° bis 10 ° C uber dem langjahrigen Durchschnitt lagen. Die 
Monatswerte fur die Niederschlage schwankten zwischen 13 °/o und 176 0/o, im 
gro.Bten Teil der Bundesrepublik lagen sie unter 75 ·Ofo. Im Gegensatz zum Vor
monat zeigte sich der S e p t e m  b e r zu kalt, meist zu na.B und sonnenscheinarm, 
doch war es im ostlichen Mittelgebirgsraum zu trocken. Gewitter, Starkregen und 
Hagel waren verbreitet. Im Kreis Goslar fielen nur 15 mm Regen, im Allgau 
168 mm. Auf Grund der Monatswerte fur Temperatur, Niederschlage und 
Sonnenschein war der Monat einer der extremsten O k  t o  b e  r dieses Jahr
hunderts. Er war zu kalt, zu na.B und sonnenscheinarm: die Gesamtsonnenschein
dauer war die niedrigste seit 1905. Die Abweichungen der Mitteltemperaturen 
waren uberall stark negativ. Die Werte fur die Niederschlage bewegten sich 
zwischen 84 0/o (Kreis Flens burg) und 417 0/o (Forchheim); die Niederschlags
haufigkeit war i.ibernormal hoch. 

b) Pflanzenentwicklung und Witterungsschaden

Das Berichtsjahr zeichnete sich vor allem aus durch teilweise sehr massive 
F r o  s t s c h a d e n  , sie wurden einerseits bedingt durch plotzlichen Einbruch von 
Starkfrosten schon zu Winterbeginn, andererseits gab es noch im Fruhjahr sehr 
nachhaltige Nachtfroste und ab September/Oktober bereits wieder starkere 
Bodenfroste. Dadurch kam es in vielen Gebieten der Bundesrepublik zu erheb
lichen Schaden an den meisten Kulturen, betroffen waren z. B. auflaufende 
Saaten, Winterraps, Gemi.ise, Zierpflanzen, Kernobstjungpflanzen und Nadel
holzer. Mitte April fuhrten Frostnachte zu schweren Erfrierungen der Steinobst
blilten, die gebietsweise in Tallagen Nordwurttembergs bis zu 90 0/o vernichtet 
wurden. Totalschaden an Si.i.Bkirschen und Einbu.Ben bei Gemi.isejungpflanzen 
und Ziergeholzen in Westfalen, in Bayern Verluste bei Sommergetreide, Mais 
und Ackerbohnen; in gro.Bem Umfange waren auch Kern- und Steinobst be
troffen. In Nordbaden wurde fast in jeder Nacht zwischen dem 14. und 23. April 
Frost registriert, die Schaden erreichten gebietsweise bei Kernobst 80 0/o, bei 
Steinobst uber 50 0/o und bei Beerenobst 30 0/o; ahnlich hohe Verluste waren in 
Sudwi.irttemberg und Si.idbaden zu verzeichnen. Im Herrenberger Zwetschen
anbaugebiet betrugen die Ausfalle als Falge der Aprilfroste bis zu 90 0/o. Die 
Frostschaden setzten sich im Mai fort, so litten Fruhkartoffeln, Ruben, Sommer
gerste und Mais, der zum Teil neu bestellt werden mu.Bte (Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen, Nordrhein, Nordwurttemberg, Bayern). Die ersten Nachtfroste in 
der Schwabischen Alb im September schadigten verbreitet Silomais, ferner 
wurde Mais im Oktober (2 Frostnachte) schwer in Mitleidenschaft gezogen bzw. 
total vernichtet (Nordwurttemberg bzw. Amtsbezirk Koblenz); erhebliche Be
eintrachtigung von Tomaten im Amtsbezirk Neustadt, von Blumenkohl und 
Dahlien im Moseltal. Fri.iher Wintereinbruch fi.ihrte im Hochschwarzwald zur 
Vernichtung mehrerer 100 ha Getreide. S t  ii r m e ,  oft verbunden mit S t a r k 
r e g  e n  und H a g e  1, waren im Berichtszeitraum nicht selten. In Schleswig-
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Holstein kam es in Forsten zu Windbruch und Uberschwemmungen wahrend des 
Winters, Futterrilbenschlage in Westfalen und Nordrhein verschlammten und 
muBten neu bestellt werden. Durch heftige, oft gewittrige Niederschlage und 
Stilrme kam es gebietsweise bei Winterraps und Getreide zu Lagerung und an
schlieflendem Unkrautdurchwuchs, Mais knickte um. Die Lagerschaden zeigten 
sich gehauft wahrend der Sommermonate (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, West
falen, Baden und Bayern). Viele Obstarten wurden durch Dauerregen in ortlich 
unterschiedlichem Umfang geschadigt, bei SilBkirschen kam es durch Aufplatzen 
in Hessen zum Totalverlust, in der Oberpfalz, Westfalen und Nordwilrttemberg 
waren 70 bis 80 0/o der Kirschen aufgeplatzt. Bei verschiedenen Apfelsorten kam 
es zur B e r o  s t u n g. Im August gingen haufig schwere Gewitter und Hagel
schlage nieder, durch die gebietsweise erhebliche EinbuBen bei Kern- und Stein
obst sowie Tabak zu verzeichnen waren, bei dem z. B. im Enzkreis bis zu 65 °/o 
der Bestande vernichtet wurden. Ungewohnlich stark war das Gewitter, das in 
der Nacht vom 16. zum 17. August ilber Teilen der Kreise Vechta, Cloppenburg 
und Osnabrilck zusammen mit Hagelschlag niederging (die Eisbrocken erreichten 
Einzelgewichte von 1,5 kg!) und groBe Schaden an landwirtschaftlichen und 
gartnerischen Kulturen anrichtete. In Sildwilrttemberg war bei noch nicht ab
geernteten Getreidefeldern im September infolge Hagelschlags ein Ernteverlust 
bis zu 90 0/o zu verzeichnen. Witterungsbedingt kam es bei Winterraps zur Ver
zogerung der Ernte und Aufplatzen der Schoten mit ilberdurchschnittlichen 
EinbuBen (Westfalen). Im Oktober konnten in Nordwilrttemberg Grilnfutter
schlage wegen der dauernden Regenfalle nicht mehr gemaht werden, da das Vieh 
das verschmutzte Futter ablehnte. Tiefe Temperaturen, verbunden mit hohen 
Niederschlagsmengen ( + 230 0/o) filhrten im Oktober zu Faulniserscheinungen bei 
Blumenkohl. Wahrend der Wintermonate und im Frilhjahr beeintrachtigte 
T r o c k e n  h e  i t  Winterraps, auflaufende Saaten und Nadelholzer (Schleswig
Holstein, Kurhessen, Nordrhein, Bayern). Auf leichten Boden kam es zu Sand
verwehungen mit erheblichen Dilrreschaden an Wintergetreide, auf Grilnland 
und an verschiedenen Baumschulpflanzen (Weser-Ems). Die Trockenheit, ver
bunden mit Kalte, verzogerte stark die Entwicklung der Sommersaaten (Sild
wilrttemberg), im Bodenseegebiet gingen dadurch, verbunden mit Kalte, die 
Blilten von Kern- und Steinobst sowie Johannisbeeren zu 20 bis 100 0/o zugrunde. 

c} Nichtparasitare und Mangelschaden

V e r g i l b u n g s e r s c h e i n u n g e n  zeigten sich, verursacht <lurch stauende Nasse, 
an Wintergerste auf schweren Boden sowie in Baumschulkulturen (Schleswig
Holstein); <lurch Trockenheit bedingter Nahrstoffmangel war in Westfalen die 
Hauptursache dieses Krankheitsbildes. Bei SilBkirschen in Nordbaden starke 
Ausbildung von ,, R o t e  1 n ", vermutlich eine Folge des kilhlen Witterungs
ablaufs wahrend der Blute und nachfolgender Bodentrockenheit. In zahlreichen 
kurhessischen Betrieben zeigten die Selleriebestande mehr oder weniger starke 
S c  h o s  s e r  b i  1 d u n  g. Im Amtsbezirk Mainz trat bei Rosen unter Glas 
,, B a c c a  r a - S w a r t" schlagartig auf und breitete sich rasch aus. In Berlin 
haufig D ii n n s c h a  1 i g k e i t  bei Walnilssen (Papiernilsse). H o h  1 h e r  z i g -
k e i t  in unterschiedlicher Starke bei Kartoffeln beobachtet (Amtsbezirk Trier, 
Hessen-Nassau). Durch Im m i s  s i o n  e n  kam es in der Na.he eines Kaliwerkes 
im Kreis Fulda zu Salzschaden an Lihoraps und zu Fluor- und Chlorschaden an 
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Gartenpflanzen in unmittelbarer Na.he einer Glasfabrik in Nordrhein. Uberhohter 
S a  1 z g e h  a 1 t der Boden und Kultursubstrate fiihrte wiederholt zur Beein
trachtigung von Kulturpflanzen. In Schleswig-Holstein waren an der Westkiiste 
nach Sturmflut die Weiden betroffen; in Kurhessen wiederholt Schaden an 
Salatjungpflanzen und groBe Verluste bei Poinsettien, in deren Erdsubstrat 
1200 bis 1500 mg KCl je 100 g Boden gemessen wurden. Im Raum Regensburg 
durch Kaliiiberdiingung hohe Ausfalle an Pelargonien. In Westfalen kam es durch 
Ubersalzung von Torfsubstraten bei niedrigen pH-Werten zu groBeren Verlusten 
von Gemiisejungpflanzen; Fehlstellen bei Tabak waren auf Salzschaden zuriick
zufiihren (Nordbaden). Reichliche Diingergaben und zu hoher Magnesiumgehalt 
des Torfes waren die Ursache fur Blattnekrosen bei Kamelien (Westfalen). Die 
starke Nadelverbraunung bei Omorika- und Blaufichten in Nordrhein wurde auf 
K a  Ii m a n  g e 1 zurckgefilhrt. Die Erscheinung wurde auch in Hamburg und 
Bremen beobachtet. Geringere Verluste durch B o r m a n  g e 1 (Herz- und Trocken
faule) bei Ruben in Siidbaden und Rheinland-Pfalz, gebietsweise sehr starkes 
Vorkommen in Nordwiirttemberg; im Amtsbezirk Mainz wurde diese Mangel
erscheinung haufig in ungepflegten Kernobstanlagen beobachtet. M o  1 y b d a n  -
m a n g e  I vereinzelt stark an Blumenkohl (Hamburg), ortlich in mittlerer Starke 
an Futterriiben (Weser-Ems). M a n g a n  m a n g e  1 symptome verschiedentlich an 
Wintergetreide (Weser-Ems), an Hafer und Sommergetreide auf mittelleichten 
und humusarmeren Boden (Niedersachsen, Westfalen). Bei Getreide und Tomaten 
im Freiland sowie unter Glas zeigte sich, teilweise in erheblichem MaBe, 
M a g n e s i u m  m a n g e  1 (Weser-Ems, Kurhessen, Nordbaden); in Nordrhein 
und Hessen-Nassau litten Nadelholzer, meist in Verbindung mit Kalimangel. Die 
stellenweise auftretende Verbildung der Wintergerste war u. a. durch K a  1 k 
m a n g e 1 bedingt. 

2. Unkrauter

Die Meldungen iiber das Vorkommen von Unkrautern und Ungrasern wahrend 
des Berichtsjahres kamen aus fast allen Gebieten der Bundesrepublik; haufig 
wurde iiber ein sehr starkes Vorkommen und nicht selten iiber die Neigung zur 
weiteren Verbreitung mancher Unkrautarten geklagt. Die Herbstkeimer liefen 
verbreitet bereits im November auf. Die Besatzdichte mit W i n d  h a  1 m wies im 
Raum Haslach 200 Pflanzen je m2 auf. Bei A c k e r f u c h s s c h w a  n z wurden 
im Amtsbezirk Neustadt 250 Pflanzen je m2

, bei Windhalm 400, bei K 1 e t  t e n  -
1 a b k  r a u  t 110 und bei V o g e  1 m i  e r e  120 Pflanzen je m2 gezahlt. In Rhein
land-Pfalz erhohter M i s t  e 1 besatz im Streuobstbau und im Amtsbezirk Trier 
starker Q u e c k  e n  besatz bei Johannisbeeren. Im Verlauf der Wintermonate 
zeigten sich vor allem K a m  i 11 e (bis zu 2000 Pflanzen je m2), E h r  e n  p r e  i s  -
a r t  e n, Klettenlabkraut (Raps und Getreide), A c k e r  w i n d  e und W e i  B e s  
S t  r a u  B g r  a s  (Erdbeeranlagen in Rheinland-Pfalz). In Schleswig-Holstein 
ortlich starker Besatz von Raps mit T a u b  n e s s e 1 n und Vogelmiere, in Kur
hessen auBerdem noch A c k e r s  t i e f m ii t t e r  c h e n. Im Februar starke Zu
nahme der Unkrauter an Zahl und Masse; in Hessen-Nassau war der F 1 u g
h a f e r  bereits aufgelaufen, in Weser-Ems begannen Ehrenpreis und Vogel
miere zu bliihen. K 1 e b k  r a u  t stark in Wintergetreide (Kurhessen). Ah Marz 
liefen iiberall die Frilhjahrskeimer auf. Auf Grilnland in Nordrhein traten 
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zunehmend groBblattrige Unkrauter in Erscheinung: A mp f e r - und H a h n e n 
f u B a r t e  n sowie L 6 we  n z a h  n. Im Hauptbefallsgebiet von Siidbaden wurden 
bei Flughafer bis zu 300 Pflanzen je m2 gezahlt; dieses Ungras war auch sehr stark 
in vielen Kulturen in Bayern und Nordwiirttemberg trotz Einsatzes von 
Herbiziden anzutreffen. Das Wintergetreide war auBerordentlich intensiv ver
unkrautet in Nordwiirttemberg, uuch auf Griinland nahm die Verunkrautung zu. 
Beteiligt waren dabei B a r e n  k 1 a u  , W i e s  e n  k e r b  e 1, Ampfer, Lowenzahn, 
HahnenfuB, in Westfalen auch Quecke und Vogelmiere. Im Raum Trier machten 
sich W i c k e  n a r t  e n  im Wintergetreide ab April bemerkbar, auffallend hoch 
war bei Ahrweiler der M e  1 d e besatz des Sommergetreides, gebietsweise in 
Rheinland-Pfalz bei Riiben auch B i n  g e 1 k r a u  t und auf Kleeackern K r e  u z -
k r a u  t (Amtsbezirk Koblenz). Auf Wiesen und Griinland waren in Rheinland
Pfalz auBer den bereits genannten Unkrautern noch W i 1 d e  M 6 h r e  n vor
herrschend. Ortlich bei Wintergetreide in Siidwiirttemberg A c k e r  h o  h 1 z a h  n ,  
der sich auch in Siidbaden neben den anderen Getreideunkrautern zeigte, von 
denen sich Kamille und Flughafer stark ausbreiteten. Von Mai an betrafen die 
Meldungen, die allgemein iiber starke Verunkrautung berichteten, neben den 
bereits aufgefiihrten Arten u. a. H e  d e r  i c h im Sommergetreide, B r e  n n -
n e s s e 1, H e r b s t  z e i t  1 o s e ,  P e s t  w u r z und R a s e  n s c h m i e 1 e auf 
Dauergrunland (Kurhessen). Gebietsweise in Rheinland-Pfalz hoher Besatz des 
Sommergetreides mit R a i n k  o h  1 , Kamille, K n  6 t e r  i c h a r t  e n  ; bei Riiben 
und Kartoffeln herrschten vor: A c k e r s  e n  f ,  A c k e r  h e  11 e r k  r a u  t ,  
W e i  B e r  G a n s  e f u B , Ackerstiefmiitterchen, Wicken und E r  d r a u  c h. In 
Westfalen erheblicher Unkrautbesatz unbehandelter Kartoffelflachen mit Ganse
fuB, Hederich und Vogelmiere, in Nordbaden starker Flughaferbefall bei Mais; 
hier war die Wirkung der Bodenherbizide ungeniigend. Verbreitet starkerer 
Besatz des Getreides mit K 1 at s c h m o h  n und gebietsweise Zunahme der 
E c h t e n  K a m i  11 e (Siidbaden). Im gleichen Gebiet Ausbreitung von Flughafer, 
bei Mais waren iiberwiegend H ii h n e r  h i  r s e und Ackerwinde zu finden. In 
Siidwiirttemberg waren auf vielen Wiesen Kerbel, HahnenfuB und S t o r c h  -
s c h n a b  e 1 bestandbildend; gegen Ende Mai sahen hier viele Riiben- und vor 
allem Maisfelder durch Flughaferbefall wie Haferschlage aus. In Westfalen 
breitete sich Hiihnerhirse bei Kartoffeln aus; N a  c h t s c h a t  t e n  (Westfalen) 
und K n  o 11 e n  p 1 a t  t e r  b s e (Siidwiirttemberg) bei Mais. Lagerndes Getreide 
wurde stark von Unkrautern durchwachsen, so daB es zu Erntebehinderungen 
kam. Rapsbestande wurden erheblich beeintrachtigt durch Kamille und Kletten
labkraut (Bayern). Bei Riiben nahmen neben anderen Arten Hiihnerhirse, 
Knoterich und A m  a r a n t  h zu, der sich erstmalig auch in Obstanlagen im 
Amtsbezirk Trier zeigte. Bei der Spatverunkrautung von Riiben und Kartoffeln 
war neben den bereits aufgefiihrten Arten auch F r a n z  o s e n  k r a u  t beteiligt. 
Bei Lauch und Mohren Ausbreitung der BI u t - und Hi.ihner h i  r s e (Rheinland
Pfalz). Zierrasen in Kurhessen war mit W e g e r  i c h besetzt. Im September/ 
Oktober entwickelte sich im Emsland und im Raum Oldenburg der Nachtschatten 
stark auf Riiben- und Kartoffelfeldern, die Ernte von Zucker- und Futterriiben 
auf leichten Boden wurde in Westfalen <lurch beachtliche Spatverunkrautung mit 
Franzosenkraut, GansefuB, Nachtschatten und Knotericharten gehindert. Bei 
Mais war Hiihnerhirse in Westfalen weit verbreitet, gebietsweise nahm die Blut
hirse zu, die sich vermehrt auch im Gemiiseanbaugebiet um Trier zeigte. Der 
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Unkrautbesatz bei zeitig gesater Wintergerste war bereits sehr hoch in Kurhessen; 
als ,,enorm" bezeichnet wurde die Verunkrautung von Erdbeerkulturen im 
Oktober im Raum Trier. 

3. Allgemeine Schadlinge

Befallserhebungen iiber den Besatz mit T i p  u 1 a 1 a r v e n  im November ergaben 
je m2 Werte zwischen 112 und 873 Larven in Weser-Ems, in Niedersachsen lag die 
Zahl meist unter 50 und nur in einzelnen Fallen erreichten sie die beachtliche 
Dichte von 112 bis 118 Larven; die typischen Befallsgebiete des Kreises Minden
Liibbecke wiesen einen Durchschnittsbesatz von 9 Larven auf. Spatere Proben 
(Dezember 1973, Marz 1974) zeigten gebietsweise in Weser-Ems Besatzzahlen 
zwischen 16 und 272 Larven je m2 und nur unbedeutende in Ostfriesland. Die 
kritische Zahl von 200 Larven wurde in Westfalen lediglich auf Rieselfeldern des 
Kreises Giltersloh iiberschritten. Starkere Fraflschaden wurden aus Moorgebieten 
des Ammerlandes von einigen Weideflachen gemeldet, aus Ostfriesland von Hafer 
auf Umbruchflachen. Flug und Eiablage der W i e s e n  s c h n a k e begann ah 
Mitte August, blieben gering in Westfalen und waren unterschiedlich (mittel bis 
sehr stark) auf Griinland in Weser-Ems mit Hohepunkt im September. -
D r  a h  t w ii r m e  r zu Beginn der Berichtszeit an Wintergetreide in maBiger 
Starke (Weser-Ems, Hessen-Nassau). Vom Friihjahr an wiederholt groflere Aus
falle bei Sommergetreide, vor allem Hafer und Sommergerste, wobei neu in 
Kultur genommene ehemalige Griinlandflachen bevorzugt befallen wurden. 
Wiederholt muflten die Getreideschlage umgebrochen und neu bestellt werden 
(Emsland, Westfalen); es gab sogar starkere Verluste trotz vorschriftsmaBig vor
genommener Saatgutpuderung (Weser-Ems). Haufig wurde Mais in Mitleiden
schaft gezogen und zum Teil so schwer geschadigt, daB einzelne Flachen ebenfalls 
neu bestellt werden muflten (Westfalen, Hessen-Nassau, Wiirttemberg, Baden, 
Niederbayern). In Kurhessen starben sogar noch 30 cm hohe Maispflanzen durch 
den FraB der Schadlinge ah. Ruben erlitten erhebliche Ausfalle (teilweise Neu
bestellung der Flachen) in Hessen-Nassau sowie in der Nord- und Westpfalz, wo 
auflerdem die Einbuflen im Feldfutterbau unerwartet hoch waren. Im Amts
bezirk Trier kontinuierliche Zunahme des Schadlings im Ackerbau. Gebietsweise 
in Rheinland-Pfalz Fraflschaden an Tomatenstengeln und Kartoffeln, die auch in 
Nordwurttemberg im Herbst auffallend stark durch Drahtwiirmer angefressen 
waren. Im Qualitatskartoffelanbau in Bayern bildete der Drahtwurmbefall ein 
Problem. In Westfalen und Siidwiirttemberg wurden Erdbeerjungpflanzen ange
griffen, im Herrenberger Hopfenanbaugebiet mittlerer Befall an Hopfen. Im 
Raum Trier Verluste bei Salat, in Nordbaden ortlich empfindliche Ausfalle bei 
Tabak. - Erstmals seit vielen Jahren baute sich in drei Bodenseegemeinden eine 
starke M a i  k a f e r  population auf; es handelte sich um ein Zwischenflugjahr. 
Eine Bekampfungsaktion wurde am 13. und 14. Mai durchgefiihrt. Auch in neun 
Gemeinden des Kreises · Karlsruhe muflte eine Bekampfung der Kafer vor
genommen werden, da der Befall von Waldrandern und -flachen betrachtlich war 
(KahlfraB). Engerlinge wurden in einem Forstkamp in Kurhessen an verschulten 
Douglasien und in Oberfranken gebietsweise an Kartoffeln erheblich schadlich. 
In Nordbaden starker Besatz von zwei Sportplatzen (angrenzende Feldlage) mit 
Engerlingen des ersten Stadiums: au£ 400 cm2 groBen Rasensti,icken wurden im 
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Durchschnitt 10 Engerlinge gezahlt; gro.Be Krahenschwarme wi.ihlten die Gras
narbe bei der Engerlingssuche systematisch um. - D i c k  m a u  1 r ii .B 1 e r  
bildeten im Amtsbezirk Mainz nach wie vor bei Cyclamen das Hauptproblem. 
Schaden au.Berdem an Azaleen in Bremen und in bemerkenswerter Hohe bei 
Massenauftreten der Kafer in einer gri:i.Beren Erdbeerertragsanlage in Si.id
wi.irttemberg. Ortliches Vorkommen und teilweise sehr starke EinbuBen durch 
die Larven in Erdbeerbestanden im Amtsbezirk Neustadt und in Kurhessen; im 
Raum Mainz in einem Falle Chrysanthemen betroffen. In Hamburg, Westfalen 
und Nordwi.irttemberg wurden verschiedene Zierpflanzenarten sowie Rhododen
dron angegriffen. - In unterschiedlicher Intensitat machten sich E r  d f 16 h e  an 
verschiedenen Kulturen, wie Gemi.isesaaten, Rettichen und Radieschen, Gurken 
und besonders Kohlarten bemerkbar. Starke Schaden gab es an Ruben im Kreis 
Stockach, an Kohl ortlich in Weser-Ems, Westfalen, Nordrhein und, wahrend 
einer Trockenperiode, in Hessen-Nassau. Stellenweise beachtlicher Fra.B an 
Sommerraps und Senf sowie Ruben (Nordbaden, Si.idwi.irttemberg). Der Befall 
von Kohlri.iben machte in Westfalen GegenmaBnahmen erforderlich, starkere 
FraBschaden an dieser Pflanze auch in Anzuchtbeeten sowie Totalschaden bei 
einigen Markstammkohlbestanden (Raum Trier). Bei frilh gesatem Winterraps 
in der Oberrheinebene z. T. massiver Befall, FraBschaden in Rapsbestanden 
i:irtlich auch in Rheinland-Pfalz. - Durch E r  d r a u  p e n  entstanden mehrfach 
beachtliche Verluste und Schaden an verschiedenen Pflanzenarten, z. B. Salat, 
Endivien, Kohl, Sellerie, Spargel, Kartoffeln, Erdbeeren, Chrysanthemen, 
Cyclamen, Primeln (Berlin, Hamburg, Weser-Ems, Westfalen, Nordrhein, Rhein
land-Pfalz, Hessen-Nassau, Baden, Nordwi.irttemberg, Bayern). - T r a u e r 
m ii c k  e n  I a r v e n  wurden in Einzelfallen im Winter an Euphorbien und Poinsettien 
schadlich (Rheinland-Pfalz). Starkeres Auftreten an verschiedenen Zierpflanzen 
gemeldet aus Westfalen, Nordwi.irttemberg und Kurhessen, wo gro.Bere Schaden
an Cyclamenbestanden unter Glas durch Wurzel- und KnollenfraB verursacht 
wurden. In Bayern in einem Azaleenbetrieb, in Nordrhein verschiedentlich an den 
Wurzeln von Euphorbien. - Betrachtliche Ausfalle an Douglasien in einem 
Forstkamp vor allem durch ungewohnlich starken Befall mit M a u  1 w u r f s -
g r  i 11 e n  (Kurhessen). - S p r i n g s  c h w a n  z e machten sich in einigen Fallen 
bemerkbar in Radies- und Rettichkulturen, wobei besonders die roten Rettich
sorten gro.Bere Schaden aufwiesen (Nordwi.irttemberg); in Kurhessen an ge
topften Primeln, im Raum Neustadt und in Weser-Ems an Radieschen. Ruben 
wurden geschadigt in Rheinland-Pfalz, Ostfriesland und Kurhessen, keimende 
Gurken in Hamburg. - Z w e r g  f ii B 1 e r  traten schadigend an Chrysanthemen, 
Nelken und ausgepflanzten Zierpflanzenkulturen zahlreich in Erscheinung (Nord
wi.irttemberg). - T a u s  e n d  f ii B 1 e r  schadigten in Nordwi.irttemberg junge 
Bohnenpflanzen, griffen in Hessen-Nassau und Rheinland-Pfalz Erdbeerfrilchte 
an, in die sie sich einbohrten; im gleichen Gebiet schadlich an Ruben und 
Tulpen. - Im Amtsbezirk Neustadt gab es durch A m  e i s  e n  teilweise erhebliche 
Ausfalle bei Erdbeeren. - B 1 a s  e n  f ii .B e gemeldet aus Bremen an Monstera, 
aus Rheinland-Pfalz an Salat, aus Westfalen an verschiedenen Zierpfl.anzen und 
Lauch; starke Befallszunahme an Zwiebeln und Lauch mit Schaden gro.Beren 
AusmaBes (Nordwi.irttemberg). Haferkorner wurden im Raum Oldenburg mehr
fach <lurch starken Thripsbefall beschadigt. In Berlin an Chrysanthemen, Edel
nelken und Sommerastern, in Nordwi.irttemberg auBerdem an Gerbera und 
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Alpenveileben. Der F r  il h j a h  r s - A c k e r  b 1 a s  e n  f u 13 wurde im April/Mai 
sebadlieb an Sommerraps, groBen Bohnen, Ackerbohnen und Erbsen (Weser-Ems). 
Der G 1 a d  i o 1 e n  b 1 a s  e n  f u J3 machte sich in wechselnder Starke schadigend 
bemerkbar in Westfalen, Nordwilrttemberg, Rheinland-Pfalz, Berlin und be
sonders stark an Gladiolen in Niedersachsen. - Uber das Vorkommen von 
M o t t e n  s c h i 1 d 1 a u  s e n  wahrend des gesamten Berichtszeitraumes wurde 
aus vielen Gebieten Meldung erstattet. Die Schadlinge traten oft in erheblicher 
Starke in Ersebeinung und erforderten AbwehrmaJ3nahmen. Betroffen waren 
Kulturen unter Glas und im Freiland, vor allem angegriffen wurden Zier
pflanzen wie Fuchsien, Cyclamen, Gerbera, Pelargonien, Euphorbien u. a., 
Tomaten und Gurken, bei denen z. B. dieser Schadling in den Bestanden am 
Bodensee ein wesentlicher Schadfaktor war. Vorkommen auch an Kohl und ver
schiedenen Gemilsearten unter Glas. Wahrend der Sommermonate zeigte sieb 
nicht selten eine Tendenz zu starker Zunahme; in Rheinland-Pfalz blieb bei 
Zierpflanzen trotz wiederholter Behandlung der Mottenschildlausbesatz relativ 
hoch. - Ah Mitte Juni massives Auftreten von O h r  w il r m e  r n an Aprikosen 
im Raum Wackernheim; gebietsweise Seba.den an Dahlien- und Chrysanthemen
blilten (Rheinland-Pfalz). - W a n  z e n  (ohne nil.here Artangabe) vereinzelt 
starker sebadlich an vielen Staudenarten (Nordwilrttemberg). In Hamburg waren 
Kartoffeln, Sellerie und Zierpflanzen befallen, in Nordbaden Tabak. Haufiges 
Vorkommen an Sellerie mit erheblieben Schaden wurde gemeldet aus Rheinland
Pfalz, Westfalen und Nordwilrttemberg. Sommerblumen verschiedener Art und 
besonders Chrysanthemen wurden geschiidigt in Westfalen, Nordwilrttemberg, 
Berlin und im Amtsbezirk Mainz. - Ly g us - Arten ortlich starker an Rosen 
(Kurhessen). - Im ganzen Berichtsjahr traten N a c k  t s c h n e c k  e n  oft in be
achtlichem Umfange auf. Bereits in den Wintermonaten kam es gebietsweise zu 
FraJ3schaden bei Wintergetreide, Feldsalat, Winterspinat und Gewaebshaus
kulturen versebiedener Art (Schleswig-Holstein, Weser-Ems, Niedersachsen, 
Westfalen, Hessen-Nassau, Rheinland-Pfalz). Vom Frilhjahr an wurden u. a. frilh 
gepflanzter Salat, Rettiche und Radieschen im Freiland, Bohnen und spater Kohl 
erheblich geschadigt (Nordwilrttemberg, Sildbaden), im Raum Waldshut starker 
SebneckenfraJ3 an Mais und Feldsalat. In Rheinland-Pfalz und Westfalen litten 
Blattgemilse, Endivien, Erdbeeren, Dahlien, Gladiolen, in Hessen-Nassau ilberall 
erhebliche Zunahme der Seba.den an allen Gemilsearten. Gegen Ende des 
Berichtszeitraums kam es erneut zu vermehrtem Schadauftreten, wobei im Nord
rheingebiet und in Rheinland-Pfalz haufig Niederschlage die Schadlinge be
gilnstigten. In Sildwilrttemberg verstiirktes Vorkommen von Ackersebnecken auf 
Kartoffelseblagen; Wintergetreide, auflaufender Winterraps, Kohlgewachse, 
Salat und Zierpflanzen im September/Oktober betroffen in Weser-Ems, 
Schleswig-Holstein, Westfalen. -- Die Wilhltatigkeit der M a u  1 w il r f e war 
teilweise auJ3erordentlich stark, vor allem im Grilnland und Feldfutterbau 
(Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Nordwilrttemberg). In Sildwilrttemberg waren 
Wiesen und Weiden mit den Erdhilgeln geradezu besat und auch im Feldfutter-, 
Acker- und Obstbau war der Sebadling weiter im Vordringen. Schaden im 
Gemilsebau gab es im Raum Bremen, in Rheinland-Pfalz auf Luzerne- und Raps
seblagen. - Ab Ende Februar machten sich im Amtsbezirk Neustadt H a m s t e r  
bemerkbar, empfindliche FraJ3sebaden entstanden an Kulturen unter Tunnel und 
Folie, hauptsachlich an Kohlrabi; spater wurden im gleichen Gebiet a.ufla.ufende 
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Zuckerriiben und Getreide, im Raum Mainz Rote Beete angegriffen. Im Rhein
Main-Gebiet waren bevorzugt Feldfutterflachen besiedelt, friih eingesetzte 
Tabakpflanzen im Rhein-Neckar-Kreis litten unter VerbiB durch Hamster urid 
Kaninchen. Beachtliche Schaden an Ruben im Bezirk Mergentheim. Im Wurz
burger Gebiet waren Hamster so reichlich vertreten, dafl groflere Bekampfungs
aktionen im Friihjahr 1975 erforderlich werden konnten. - Bereits ab November 
wurde iiber verbreitete Fraflschaden durch K a n  i n c h  e n  und H a s e n  geklagt, 
es wurden Wintersaatflachen, junge Obstanlagen, Zierpflanzen, Straucher ver
schiedener Art und Gemuse geschadigt. Ungewohnlich hoch waren die Ausfalle 
im Trierer Gemuseanbaugebiet bei Petersilie, Lauch, Endivien, Feldsalat und 
Winterkohl. Hasen beschadigten in einzelnen Fallen unzureichend gesicherte 
Kernobstjunganlagen betrachtlich (Nordwiirttemberg) und dezimierten Winter
wirsing in Rheinland-Pfalz. Vom Friihjahr an gab es vor allem auf waldnahen 
Wintergetreideflachen groflere Fraflschaden durch Wildkaninchen in Westfalen 
und im Raum Hamburg, hier muflten sogar einige Roggenfelder umgebrochen 
werden. Massiertes Auftreten dieser Tiere im Moseltal fiihrte im April an aus
gesetztem Kohlrabi zu Ausfallen bis zu 80 °/o, auch Wirsing und Blumenkohl 
wurden erheblich geschadigt. Auch im Laufe des Sommers war der Verbifl viel
fach beachtlich. Weiterhin waren in erster Linie Gemiisearten und Getreide, 
daneben aber auch Zierpflanzen und Ziergeholze betroffen. Fur die Jahreszeit 
auflergewohnlich war ein Totalschaden durch Hasenfrafl an einer zweijahrigen 
Spargelanlage im Kreis Karlsruhe; iiber ahnliche Schaden, die sonst meist nur 
im }'riihjahr beobachtet werden, wurde aus dem Amtsbezirk Mainz und aus 
Nordbaden (Spargelanlagen des zweiten und dritten Standjahres) berichtet. -
R o t  - und R e h  w i 1 d verursachten in Gerste- und Roggenbestanden (Eifel und 
Raum Bernkastel) Schaden gro.Beren Ausmafles, im Amtsbezirk Neustadt nahm 
der Verbifl des Wintergetreides durch Rehe zu; vereinzelt kam es zur Schadigung 
von Erdbeeranlagen und Markstammkohl (Rheinland-Pfalz). Rehbocke be
schadigten durch :F'egen Geholzarten in wenig gesicherten Baumschulquartieren. -
Betrachtliche Verluste gab es gebietsweise bei Wintergetreide und Kartoffeln 
durch S c h w a r z  w i 1 d ,  auch im Raum Paderborn/Biiren waren waldnahe 
Mais- und Kartoffelschlage sowie im Kreis Rottweil Silomaisbestande in Mit
leidenschaft gezogen. - Uber W i 1 d s c h a  d e n  (ohne nahere Angabe) wurde 
aus dem Emsland - erheblich bei Winterroggen - berichtet; Kohl war in Nord
rhein geschadigt, Erbsen und Bohnen ortlich in Rheinland-Pfalz. Wintersaaten in 
Waldnahe waren haufig so stark verbissen, dafl die Flachen neu bestellt werden 
muflten (Weser-Ems). - Das Vorkommen von E r  d m a  u s e  n in forstlichen 
Kulturen war in Nordrhein sehr stark, machte in niedersachsischen Forstbaum
schulen Bekampfungsma.Bnahmen erforderlich und zeigte in Westfalen trotz 
anhaltend naflkalter Witterung sehr hohe Besatzquoten in den Laubholzkulturen: 
bei Probefangen waren unter den forstschadlichen Mausen 70 bis 90 O/o Erd
mause. - Bereits ab November kam es im Obstbau zu mehr oder weniger 
starkem W ii h 1 m a  u s  b e  f a  11 (Westfalen, Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Siid
baden, Nordwiirttemberg), im zuletzt genannten Gebiet auch Zunahme dieses 
Schadlings auf Griinland, insbesondere auf Talwiesen. In Siidbaden gab es mehr
fach durch Wurzelfra.B Totalausfalle an jungen Obstbaumen, in Rheinland-Pfalz 
verbreitet Schaden an Blumenzwiebeln und Goldregen. Starke Verluste ent
standen in einer Wiesenaufforstung mit Fichten im dritten Standjahr (Nordrhein); 
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auch in Berliner Forsten vermehrtes Vorkommen von Wilhlmausen. In Kurhessen 
ortlich FraBschaden in Klee- und Luzernefeldern sowie bei Winterweizen und 
Zuckerriiben; verstarktes Auftreten auf Grilnland und in Obstanlagen in Sild
wilrttemberg, vielfach groBere Schaden an Wurzelgemilse (Weser-Ems, Kur
hessen). Uberraschend stark war im September/Oktober das Ansteigen der 
Wilhlmauspopulationen im Amtsbezirk Mainz im Obstbau und in Nordwiirttem
berg im Grilnland- und Feldfutterbau. - Meldungen ilber ein oft beachtliches 
Vorkommen von F e  1 d m a  u s e  n liegen aus dem ganzen Berichtszeitraum und 
allen Gebieten der Bundesrepublik vor. Die FraBschaden betrafen Getreide, Mais, 
Grtinland und Futterpflanzenbestande (besonders Klee und Luzerne), Blumen
zwiebeln, Raps, Grassamenschlage, Obstanlagen, Hackfrilchte und Wurzelgemilse 
in Hausgarten. Hervorzuheben ist, daB gebietsweise in Weser-Ems die Schadens
hohe bei Getreide und Mais 30 °/o erreichte; sehr starker Besatz zeigte sich in 
Ober- und Mittelfranken. Allgemein gab es in den letzten Monaten eine erheb
liche Zunahme der Schadlinge. In Nordbaden ilberall starke Ausfalle an 
Kartoffeln und Ruben, die teilweise 15 0/o erreichten; bei Probefangen im Raum 
Neustadt wurden im September auf Wiesen 180 Feldmause je 0,1 ha gefangen und 
auf Rotkleeschlagen sogar 310. Weitere Fallenfange zeigten Mitte Oktober noch 
zunehmende Tendenz mit Fangzahlen von 510 Tieren je 0,1 ha auf Kleeackern, 
die Schaden waren entsprechend hoch auch bei Zuckerrilben und Kartoffeln. 
Uber schwere Einbuflen im Ackerbau sowie in Obstanlagen wurde aus Nord
wilrttemberg berichtet. In der W esermarsch und im Dilmmergebiet sowie in

einigen anderen Teilen von Weser-Ems filhrte der starke Feldmausbesatz zu 
groBflachigen KahlfraBschaden im Grunland. - W a 1 d m a u s e wurden an 
pilliertem Rilbensaatgut unmittelbar nach dem Drillen teilweise erheblich schad
lich (Niedersachsen, Westfalen, Nordrhein); in Teilen des Weser-Ems-Gebietes 
verbreitet Schaden an Gemilse in Hausgarten. - Eine Reihe von Meldungen 
bezog sich auf M a u s  e ohne nahere Artangaben. Erwahnenswert hierbei die 
starken Fraflschaden an Blumenzwiebeleinschlagen und Gewachshauskulturen, 
vor allem Nelken unter Glas (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). Uber 
starken MausefraB bei Wintergetreide, auf Grilnland und im Feldfutterbau 
wurde aus Hessen-Nassau berichtet, wo die Schaden trotz der feuchten Witterung 
erheblich zunahmen. Im Herbst im Amtsbezirk Koblenz zahlreiches Auftreten 
von Mausen in Getreide-, Ruben- und Kartoffellagern; in Westfalen waren zu
nehmend MaBnahmen gegen die in Gewachshauser einwandernden Mause 
erforderlich. - R a t t e  n wanderten zu Beginn des Winters 1973/74 verstarkt in 
Gebaude ein; platzweise gab es FraBschaden an Maiskolben (Sildbaden). Der 
Wanderrattenbesatz blieb auch im Friihjahr in einigen Gemeinden von Kurhessen 
sehr hoch, so daB spater eine Bekampfung erforderlich wurde. Zahlreich war das 
Vorkommen auf Deponien und in Kanalisationen (Rheinland-Pfalz). Im Sep
tember/Oktober erneute Zuwanderung von Ratten in Gehofte, Stallungen und 
landwirtschaftliche Betriebe. Noch auf den Feldern stehende Futter- und Zucker
rilben litten erheblich durch RattenfraB, auBerdem gab es im Spatsommer und 
Herbst an Bachen und FluBlaufen einen auflergewohnlich starken Rattenbefall 
(Nordwiirttemberg); haufig wurden Maisfelder in Gewasserniihe von Wander
ratten besiedelt (Westfalen). Gebietsweise starkeres Vorkommen auf Grilnland 
und im Feldfutterbau (Bayern). - Eine Reihe von Schaden wurden durch V 6 g e 1 
an Steinobst, Beerenstrauchern, Zierpflanzen, Ruben, Raps, Kern- und Steinobst 
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verursacht, ohne daI3 nil.here Angaben zu den beteiligten Arten gemacht wurden; 
es handelte sich hiiufig um KnospenverbiB sowie BlutenfraB an Stiefmutterchen, 
Goldregen, Flieder und Forsythien. Im Mittelschwarzwald erlitten auflaufende 
Erbsen starkere Ausfalle, in Rheinland-Pfalz auflaufende Ruben; in Bayern 
wurde Winterraps beeintrachtigt. Ab Juli kam es zu teilweise erheblichen Ein
buI3en an Fruchten von Kern- und Steinobst, die im Raum Koblenz i::irtlich 30 °/o 
erreichten. - A m  s e 1 n vernichteten in Gartenanlagen im Raum Mainz die 
Krokusblutenknospen vollkommen; zusammen mit W a c h o 1 d e  r d r o s s  e 1 n 
schadigten sie reifendes Obst in Nordwurttemberg und Apfel im Bodenseegebiet, 
vor allem ,,Golden Delicious"; im Extrem betrugen hier die Ertragsverluste durch 
Auspicken und Beschmutzung der Fruchte 40 0/o. In Sudbaden wurden 15 bis 20 °/o 
der spa.ten Apfelsorten beschiidigt. - D o m p f a f f  e n ,  zum Teil zusammen mit 
Sperlingen und G r u n  f i n  k e n ,  wurden schadlich durch Abpicken der Knospen 
von Beerenobst und Sufi- und Sauerkirschen, die teilweise ungewi::ihnlich stark 
angegriffen und zu einem wesentlichen Prozentsatz vernichtet wurden (West
falen, Nordwurttemberg); starke Schaden auch an den gleichen Pflanzen in 
Weser-Ems, im Oberrheingebiet und Mittelschwarzwald, i::irtlich EinbuBen bis zu 
30 0/o (Kirschen, Pfirsiche). Der KnospenverbiB betraf im Raum Mainz auch 
Birnen. Gebietsweise war in Rheinland-Pfalz der Schaden, vor allem durch Dom
pfaffen, enorm hoch an Sauerkirsch- und Pfirsichknospen. Beerenstraucher und 
Kirschen erlitten i::irtlich in Sudbaden erhebliche Verluste, in Einzelfallen lagen 
90 0/o der Knospen abgepickt am Boden. - Auch S t a r e  verursachten in West
falen und Rheinland-Pfalz Schaden im Obstbau. Die EinbuI3en in den Weinbergen 
in Nordbaden waren im Oktober uberdurchschnittlich hoch. Ein Kalteeinbruch 
hatte den vorzeitigen Abflug der Stare aus den nord- und nordwesteuropaischen 
Laudern veranlaBt, so daI3 es vorubergehend zur Massierung riesiger Schwarme 
in der Oberrheinebene kam. Die Schlafplatze wurden von 100 OOO bis zu 1 Million 
Staren besetzt, ihre Vertreibung von dort war entsprechend schwierig und am 
FraI3platz in den Weinbergen fast hoffnungslos. - S p e r  1 i n  g e ,  haufig in 
Gesellschaft anderer Vogelarten, wurden durch teilweise sehr starken VerbiB von 
Kern- und Beerenobstknospen schadlich, drangen in ungesicherte Getreidesilos 
und -lager ein, schadigten gesates sowie auflaufendes Getreide und zersti::irten in 
Gartenanlagen Krokusbluten. Erhebliche Kornverluste, insbesondere auf orts
nahen Flachen, waren an Wintergerste und Winterraps entstanden (Westfalen); 
spater wurde hier auch Sommerraps angegriffen. In Kurhessen ortsnahe Getreide
felder durch Haussperlinge in gri::iBerem Umfange geschadigt, ferner i::irtlich 
auBerst starker FraB an Kopfsalat, so daB eine Flache von 2500 m2 wegen Unver
kauflichkeit umgebrochen werden muBte. - Durch Ausfressen von Apfeln ver
ursachten E i c h e  1 h a  h e r  empfindliche Verluste in waldnahen Obstanlagen 
(Westfalen). - F a s  a n  e n  wurden schadlich durch FraB an Maiskolben und 
Wintergetreide sowie Sommerweizen, Erbsenaussaaten, Kohlarten, Salat und 
Ruben (Rheinland-Pfalz, Westfalen, Sudbaden). Gebietsweise erreichten bei Mais 
die EinbuBen durch Fasanen zusammen mit Krahen und Wildtauben bis zu 30 0/o 
(Rheinland-Pfalz); in der Oberrheinebene muBten mehrere Hektar umge
brochen und neu bestellt werden. Ferner kam es zu empfindlichen Schaden im 
Raum N eustadt an Erdbeeren. - K r a h e  n ,  oft in Gesellschaft anderer Schad
vi::igel, wurden in den Wintermonaten vielfach erheblich schadlich bei Winter
getreide und auf Maisschlagen; im Raum Mainz wurden Saatkrahenschwarme 
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von etwa 300 Tieren beobachtet. Ah Mitte Februar war gedrilltes Sommer
getreide besonders betroffen in Siidbaden, am Hochrhein wurde teilweise Neu
einsaat erforderlich. Saatkri:i.henschwi:i.rme wilhlten in Kurhessen frisch gedrillten 
Hafer und auflaufenden Sommerweizen regelrecht um. Schwi:i.rme bis zu 500 
Vogeln wurden im Kreis Hohenlohe auf friih bestellten Getreideschli:i.gen beob
achtet. Uber Zunahme der Kri:i.henschi:i.den wurde aus Baden und Wilrttemberg 
berichtet, zum Teil war Neueinsaat erforderlich. Eine mehrere Tage lang vor
handene Schneedecke im Kreis Freudenstadt drilckte die Maispflanzen im Oktober 
zu Boden, die Kolben wurden von den in Scharen einfallenden Kri:i.hen aus
gefressen, die Beerntung dieser Besti:i.nde wurde hinfallig. - W i 1 d - und 
Ha u s  tau be n zeigten sich oft in Schwi:i.rmen wi:i.hrend der Wintermonate und 
richteten auf Getreideschli:i.gen sowie im Mainzer Gemiiseanbaugebiet an Rosen
kohl Schi:i.den an; in Westfalen auch Winterraps und Winterkohl geschi:i.digt. Vom 
Friihjahr an kam es zu EinbuBen bei Kohlrabi, Salat, Erbsen, Mais und Sommer
getreidesaaten (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein), im Aachener Gebiet 
wurden Ruben durch Abfressen der Keimbli:i.tter und Herzen geschi:i.digt; 
bedeutende Verluste auch im Raum Neustadt an aufgelaufenen Ruben, teilweise 
Umbruch erforderlich. Ortlich gab es auf Kohlfeldern in Kurhessen gr6I3ere 
Lucken durch WildtaubenfraB; in No:rdwiirttemberg Schaden an abreifenden 
Erbsenbesti:i.nden. 

4. Krankheiten und Schadlinge an Getreide

Der G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  trat, mit Ausnahme des September, im gesamten 
Berichtsjahr und in der ganzen Bundesrepublik in Erscheinung. Besonders stark 
befallen war Wintergerste, aber auch anderes Wintergetreide erkrankte. Eine 
deutliche Sortenabhi:i.ngigkeit war erkennbar. Durch Temperatur- und Feuchtig
keitsverhi:i.ltnisse begiinstigt erreichte in Nordbaden der Befall an Getreideblatt
fli:i.chen der Wintergerste in mittleren Hohenlagen 1 bis 5 0/o, in Tallagen 5 bis 
25 0/o. Vom Friihjahr an erkrankte auch Sommergerste, darunter die Sorte 
,,Oriol", die bisher als mehltauresistent galt (Hessen-Nassau). Im Raum Olden
burg war die Gerstensorte ,,Ortolan" ebenso stark vom Erstbefall betroffen wie 
andere Sorten, es scheint daher, daB die Mehltauresistenz nicht mehr besteht. 
Gebietsweise erreichte im Rheiri-Neckar-Kreis und im Odenwald-Kreis die 
Infektion von Winter- und Sommergetreide Durchschnittswerte von 15 0/o und im 
Extrem iiber 50 0/o; noch hoher lagen ortlich die Zahlen im Markgri:i.fler Land mit 
80 bis 90 0/o. In Weser-Ems allgemein starke Ausbreitung der Krankheit bei 
Winter- und Sommergetreide; sie nahm vielfach wi:i.hrend des Sommers zu und 
erreichte meist beachtliche Starke. In Weser-Ems und Schleswig-Holstein auch 
Hafer erheblich befallen. Im Kreis Buchen gab es bei Winterweizen ortlich Total
befall. Die Form des Ahrenmehltaus zeigte sich von August an bei Winter- und 
Sommerweizen in Schleswig-Holstein, Wiirttemberg und Siidbaden. - S c h n e e  -
s c h i m m  e 1 b e f a  11 war nahezu bedeutungslos. - Fus a r i um arten fiihrten 
in Niedersachsen zu Stengelbruch bei Mais mit einem sehr hohen Befallsgrad 
(bis 80 0/o), sti:i.rkere Erkrankung wurde in Bayern an Weizen festgestellt, sie 
fiihrte zu partieller Taubi:i.hrigkeit. Allgemeines Auftreten von Fusariosen an 
Weizen in Westfalen. Im Amtsbezirk Neustadt vorzeitiger Stengelbruch bei Mais 
(2- bis 3mal Mais im Nachbau), Befall bis zu 25 0/o; versti:i.rkte Stengelfi:i.ule auch 
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an Kornermais in Nordbaden festgestellt, in Sudbaden vor allem auf leichten 
Boden der Oberrheinebene, wo Bestande der Sorte ,,Velox" bis zu 75 °/o er
krankten und beachtlicher Umbruch die Folge war. - M a i s  b e  u 1 e n  b r a n d  
machte sich ab Juni bemerkbar, ortlich starkeres Vorkommen irn Raum Koblenz, 
haufigeres Auftreten im Anbaugebiet sildlich des Mains. Sehr stark war die 
Krankheit in einzelnen Vermehrungsbestanden der Sorte ,,Anjou 21" mit Durch
schnittsbefall bis 74 °/o (Siidbaden). In Sildwurttemberg lag die Infektionsrate mit 
Befallswerten von 2 bis 5 0/o gleich hoch wie in den Vorjahren. In Bayern kam es 
ortlich nach Hagelschlag bei Kornermais zu starkem Maisbeulenbrand. -
Meldungen iiber Ty p hul a f a  u 1 e an Wintergerste lagen bereits von Januar 
an vor; das Auftreten hielt sich zumeist in Grenzen, neben Wintergerste gebiets
weise auch Winterweizen und Winterroggen befallen. Die Krankheit wurde in 
fast allen Gebieten der Bundesrepublik beobachtet. - H a  1 m b r u c h k r a n k  -
h e  i t  (Cercosporella) zeigte sich in unterschiedlicher Starke, Befallswerte von 
10 °/o bei Winterweizen nach Weizenvorfrucht wurden in Bayern ermittelt. 
Gebietsweise verbreitet und stark an Wintergetreide in Schleswig-Holstein. Bei 
enger Fruchtfolge, wie Weizen nach Weizen oder Gerste, gab es in Niedersachsen 
80 bis 90 0/o, bei geordneter Fruchtfolge noch 20 bis 40 0/o Befall. Teilweise ver
breitet in Baden, unbehandelte Winterweizenbestande wiesen 60 bis 80 0/o be
fallene Halme auf, ebenso hoch war der Befallsgrad im Amtsbezirk Neustadt. 
In Nordwiirttemberg ortliche Infektionsraten von 50 bis 70 0/o ermittelt, sehr 
verbreitet in Sildwilrttemberg: die Krankheit lieB sich praktisch an jedem Halm 
nachweisen. GroBere Schaden in Westfalen, verstarktes Auftreten an Winter
getreide in Kurhessen. - S c  h w a r z b e  i n  i g k e it zeigte sich verbreitet in 
mittlerer Befallsstarke bei getreidereichen Fruchtfolgen an Wintergerste und 
Winterweizen (Westfalen), erhebliche Befallsausweitung im Raum Mainz; 
Gebietsweise stark in Niedersachsen und Weser-Ems; in Nordwiirttemberg z. T. 
Befall von 5 bis 10 0/o, in Baden bis zu 40 °/o (Kreis Horb); spilrbare Ertrags
verluste bei Winterweizen in Nordbaden und Westfalen. - B r a u n  r o s t ortlich 
starker an Wintergerste (Ostfriesland), weit verbreitet an Wintergetreide in 
Rheinland-Pfalz bei unterschiedlicher Intensitat, in Bayern auch an Weizen. -
G e  1 b r o s t gemeldet in wechselnder Starke an Winter- und Sommergetreide 
(Schleswig-Holstein, Westfalen, Rheinland-Pfalz). In Ostfriesland, zusammen mit 
Mehltau, so heftig, daB es bei Wintergerste meist zum volligen Absterben aller 
Blatter noch vor der Mahdruschreife kam. Uberraschend war ein starker Gelb
rostbefall der Sommerweizensorte ,,Janus·' (Bayern). - G e r s t e n  z w e  r g r  o s t 
gebietsweise haufig in Sudbaden und Westfalen, vereinzelt beachtlich in 
Schleswig-Holstein. - In Bayern Befall des Getreides mit K r o n e  n r o s t 
beobachtet. - G e r s t e n  f 1 u g b r a n d  erlangte groBere Bedeutung in Rhein
land-Pfalz, wo im Durchschnitt im Raum Koblenz zehn befallene A.hren je m2 

festgestellt wurden; starke Zunahme in Nordbaden. Erneut bedeutender Besatz 
der Wintergerstensorte ,,Vogelsanger Gold" in Nordrhein. Relativ hoher Er
krankungsgrad einzelner Gerstenschlage in Niedersachsen; verbreitet in Nord
wilrttemberg, teilweise Befallsstarke von 3 bis 5 0/o. Erheblich war das Vor
kommen weiterhin in Bayern; in Nordbaden wurden in Kontrollfeldern (Raum 
Buchen) bis zu 524 infizierte Ahren der Wintergerste auf 144 m2 gezahlt. Wie 
alljahrlich, auch in diesem Berichtsjahr verbreitet in Sildwiirttemberg. -
W e i  z e n  f l u  g b r a n d  zeigte ab Mitte Mai in Nordbaden Zunahme (durch-

4 
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schnittlich 1 bis 2 A.hren je m2 befallen); verbreitetes Vorkommen in Nord
wilrttemberg, zum Teil Befallssta.rke von 3 bis 5 0/o. Ha.ufig und stark erkrankte 
die Winterweizensorte ,,Jubilar" (Hessen-Nassau). In Sildwilrttemberg vielfach 
vorkommend, Befall 1 bis 2-0/0, ausnahmsweise auch 3 bis 5 0/o; sta.rkeres Auftreten
in Bayern und vereinzelt in Schleswig-Holstein. - W e i  z e n  s t e i n  b r a n d  -
befall filhrte in Nordwilrttemberg gebietsweise zu Schwierigkeiten bei der 
Abnahme <lurch die Handelsorganisationen. In Hessen-Nassau bei der Ernte 
haufiger und starkerer Befall festgestellt; in einem Falle muBte der Ma.hdrescher
filhrer mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Gebietsweise in Rheinland-Pfalz z. T. beachtlichesVorkommen an Wintergetreide 
sowie erhebliche Scha.den an Sommergetreide (ungebeiztes Saatgut!); mehrfach 
Winterweizen in Kurhessen geschiidigt. - Z w e  r g s t e i n  b r a n d  erreichte in 
den Gemeinden des Ostalbkreises Befallswerte bis 25 0/o, in den Hohenlagen Sild
badens bis 60 °/o, am hochsten war die Infektion bei Frilhsaaten; das Auftreten 
der Krankheit blieb im ilbrigen gering (Rheinland-Pfalz, Bayern). -
Rh y n c hosp or i um war allgemein verbreitet im Raum Trier und an Winter
gerste starker als im Jahr 1973; vereinzelt etwas ha.ufiger in Schleswig-Holstein. -
S t r e i f  e n  k r a n k  h e  i t  der Gerste teilweise vermehrt bei nicht gebeiztem 
Saatgut (Niedersachsen); beachtliches Vorkommen im Emsland, der mittleren 
Geest und in Teilen von Rheinland-Pfalz. Hier erreichten im Raum Trier die 
Blattscha.den, soweit keine oder nur eine unsachgema.Be Beizung vorgenammen 
warden war, vielfach 90 '0/o. Die Ertragsminderung betrug bei Sammergerste im 
Einzelfall (Amtsbezirk Koblenz) etwa 10 dt/ha. - S p e 1 z e n  b r a u  n e wurde 
in wechselnder Intensitat beobachtet. Erhebliche und so starke Zunahme in Nord
wilrttemberg, daB ErtragseinbuBen eintraten; gebietsweise erreichte in Rhein
land-Pfalz der Befall der Weizenfliichen 10 bis 25 0/o, im Raum Neustadt waren 
auch geringer anfiillige Sorten teilweise total infiziert. Verbreitetes Varkommen 
in Baden. - N e t z f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der Gerste ha.ufig (Stackach). -
S c h w a r  z e pi 1 z e nahmen im August auf Weizena.hren rasch zu (Sildbaden, 
Sildwilrttemberg). 

Das Auftreten van B 1 a t  t 1 ii u se n an Getreide erlangte teilweise erhebliches 
Ausmafl; auffallend stark war der Besatz in Nordwilrttemberg, Massenbefall der 
Getreidebesta.nde in groBeren Teilen Nardbadens; hier waren auch Mais
bestiinde ortlich massiv verlaust. Extrem hahe Blattlausvermehrung an Winter
getreide (Raum Mainz), im Amtsbezirk Neustadt wurden bis 125 La.use je Ahre 
am Rand und 20 Lause im Bestandsinnern geziihlt. In Weser-Ems waren Weizen
schliige und gelegentlich Hafer besiedelt, der La.usebesatz war deutlich hoher an 
Feldrandern und windgeschiltzten Stellen. Verbreitet starkes Auftreten in 
Bayern. - Das Vorkommen der B r a c h f 1 i e g e hielt sich im allgemeinen in 
Grenzen. In einigen Dienstbezirken von Rheinland-Pfalz starker Befall, aber 
geringe Scha.den; ortlich erheblich in Kurhessen und Nordrhein. In Nardwilrttem
berg war bei meist schwachem bis mittelschwachem Varkammen eine zu
nehmende Befallsausbreitung im Vergleich zu den letzten zwei Jahren zu 
beobachten. - Beachtliche Scha.den <lurch F r  i t  f 1 i e g e n  gebietsweise in Sild
baden an Mais mit Befallswerten bis 40 0/o (Oberrheinebene), vereinzelt sta.rkeres 
Varkommen auch auf Getreidefla.chen. In Sildwilrttemberg trat der Scha.dling 
sehr frilh in Erscheinung, erlangte aber nur in Einzelfiillen groBere Bedeutung. 
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In einigen Teilen von Baden erreichte der Befall von Mais Werte um 20 °/o, be
sonders betroffen waren friih gedrillte Bestande. Gr613ere Schaden durch die 
Maden des Schadlings verbreitet an Mais ohne Saatgutbehandlung (Nieder
sachsen). Auf der Schwabischen Alb und im Hohenlohe-Kreis Schadenswerte bei 
Mais 30 bis 50 0/o, in klimatisch giinstigeren Gebieten nur 8 bis 15 '°lo. In Ober
franken Schaden an Hafer in gefahrdeter Lage und gr613ere Verluste im gleichen 
Raum an Mais. Maisflachen im Kreis Vechta-Bersenbriick waren teilweise bis zu 
80 0/o befallen, doch blieb der Ausfall an Pflanzen geringer als befiirchtet und lag 
nicht iiber 30 <0/o. - Uber eine starke bis sehr starke Eiablage der S a t  t e 1-
m ii c k  e wurde aus den Befallslagen in Bayern berichtet; ungewohnlich war 
dabei der Eibesatz auch auf einem Haferschlag nach fiinfjahriger Weizen-Mono
kultur. - Der Flug der W e i  z e n  g a 11 m ii c k  e n  erreichte in der zweiten Juni
dekade in Nordbaden seinen Hohepunkt, die Schaden waren unterschiedlich, auf 
Kontrollschlagen wurden an Feldrandern Ausfalle von 4 bis 5 Kornern je Ahre 
festgestellt. Ortlich starkeres Vorkommen in Bayern. - Sommer- und Winter
gerste war verbreitet, aber meist nur in geringer Intensitat durch die Ge r s t e n 
m i n i  e r  f 1 i e g e befallen (Hessen-Nassau, Rheinland-Pfalz, Siidbaden, Bayern). 
- Gebietsweise gr613ere Verluste durch Larven des Ge t r e  i d  e 1 a u  f k a f e r  s
an Wintergetreide, einzelne, teilweise groflflachige Bestande muflten umgebrochen
werden (Westfalen). Schaden gab es ferner in Nordrhein und im Raum Mainz, wo
ebenfalls einige Male befallene Streifen neu bestellt werden muflten. -
Ge t r e  i d  e h  a h  n c h e n  ortlich stark an Wintergerste (Amtsbezirk Neustadt),
verbreitet an Sommergetreide und besonders Hafer (Westfalen); beachtliche
Fraflschaden zum Teil in Rheinland-Pfalz. - Erste Falter des M ais z ii n s 1 e r  s
wurden Ende Juni in der Oberrheinebene festgestellt, erste Eigelege im Rhein
Neckar-Kreis am 27. Juni. Flug und Eiablage erreichten ihre Hohepunkte ab
Mitte Juni. Das Ausmafl der Schaden war in Hessen-Nassau sehr unterschiedlich,
es schwankte zwischen 20 und 60 0/o bei einem Mittel von 30 °/o. In Baden
erbrachten Kontrollen wechselnde Befallswerte bis zu 100 '0/o, der Raupenbesatz
lag im Durchschnitt bei 3 bis 4 Raupen, teilweise aber bei 20 Raupen je Pflanze.
In Siidbaden hatte der Schadling grofle Bedeutung und breitete sich im Berichts
jahr auch in dem bis vor wenigen Jahren befallsfreien Bodenseeraum aus. Im
Neckartal war der Flug auflergewohnlich stark; in Siidwiirttemberg variierte der
Befall von O bis 78 0/o mit Durchschnittswerten von 50 0/o. Einige Standorte in
Rheinland-Pfalz ergaben bei Kontrollen auf je 100 Maisstengel durchschnittlich
38 befallene Pflanzen mit 29 lebenden Raupen; die stiirmische Witterung Ende
September fiihrte auf stark befallenen Flachen zu Stengelbruch bis zu 95 0/o. Im
Raum Zweibriicken erstmalig auch in Hohenlagen geringes Maisziinsler
vorkommen. - Unter einer Wurzelfaule leidende Maisbestiinde waren stark mit
Prat y le n c h us besetzt: 10 g morscher Wurzelmasse enthielten maximal
21500 Alchen. - Ge t r e  i d  e z y s t e n  ii 1 c h e n  bei einigen Haferschliigen auf
leichten Boden starker aufgetreten (Westfalen), im Raum Mainz grofiere Schiiden
an Sommergetreide. - S t o  c k ii 1 c h e n  an Wintergerste und Winterroggen
schiidlich geworden in Weser-Ems; in Westfalen, Kurhessen und im Emsland
muflten verschiedentlich Winterroggenfliichen umgebrochen werden. Bemerkens
wert hoher Befallsgrad ortlich in Niedersachsen bei Winterrogen.

4' 
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5. Krankheiten und Schadlinge an Kartoffeln

Rh i z o c ton i a verursachte Ausfalle in unterschiedlicher Rohe in Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Kurhessen, Nordwiirttemberg und, in erheblicher Starke, ge
bietsweise in Siidwiirttemberg und Bayern. - A l t e r n a r i a ortlich stark im 
Raum Osnabriick, verbreitet in Rheinland-Pfalz und Siidbaden. - Erstes Auf
treten der K r a u t  f ii u I e gegen Ende Juni. Nesterweise waren verschiedene 
Gebiete in Weser-Ems befallen; trotz wiederholter Spritzungen breiteten sich 
hier die Hertle rasch aus, und es kam zum Teil zum Zusammenbruch der 
Kartoffeln. Der Befall war zunehmend in Kurhessen und Westfalen, besonders 
bei mittelfriihen und friihen Sorten; rasche Ausbreitung der Krankheit in Ietz
terem Gebiet sowie in Niedersachsen, teilweise erhebliche Schiiden in Nord
wiirttemberg. In Siidbaden verbreitet Krautfaule an spa.ten Sorten mit weit
gehendemAbsterben desLaubes, vorzeitigeRodung wurde mehrfach erforderlich; 
die Knolleninfektionen waren dementsprechend beachtlich, sehr anfallig die 
Sorte ,,Cosima". In Rheinland-Pfalz erreichte der Infektionsgrad gebietsweise 
100 0/o (Sorte ,,Clivia"); relativ spat trat die Krankheit in Bayern in Erscheinung, 
breitete sich dann aber rasch aus, so da13 bereits im August unbehandelte 
Bestiinde zusammengebrochen waren; Proberodungen ergaben starkes Vor
kommen von B r a u n  f ii u 1 e. In Weser-Ems, Westfalen und Nordwiirttemberg 
verschiedentlich ein erheblicher Anteil braunfauler Kartoffeln festgestellt. Im 
Raum Koblenz waren bis zu 15 °/o der Knollen erkrankt, vor allem bei der Sorte 
,,Clivia"; auch in Kurhessen als Folge des intensiven Krautfaulebefalls an Spiit
kartoffeln erheblichere Braunfaule-Erscheinungen. - N a 13 f ii u 1 e in Nieder
sachsen starker als im Jahre 1973, beachtlicher Anteil bei Proberodungen in 
Bayern festgestellt. - K a r t  o f f  e Is c h  o r  f vereinzelt stark (Rheinland-Pfalz), 
gebietsweise erhebliches Vorkommen in Siidwiirttemberg und iiberdurchschnitt
lich hiiufig in Sildbaden. - P u  1 v e r s c h o  r f in klimatisch ungilnstigen Gebieten 
Nordwiirttembergs verbreitet, teilweise verstiirkt in Westfalen und Nordbaden. -
S c h w a r z  b e i n  i g k e i t  vielfach in Kurhessen und Bayern, teilweise in Rhein
land-Pfalz Minderertriige registriert. Im Kreise Lorrach erreichte die Erkrankung, 
zusammen mit Rhizoctonia, Werte von 16 °/o. - V i r u s  e r k  r a n k  u n g e n ,  
darunter B 1 a t  t r o 11- und S t  r i c h  e I k r a n k h  e i t, wurden durch den 
friihen und massiven Blattlausflug sehr gefordert, so da13 viele Bestiinde Krank
heitserscheinungen aufwiesen (Kurhessen, Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg, 
Nordbaden). 

Frilhzeitig und in beachtlicher, oft iiberdurchschnittlicher Rohe setzte der 
B 1 a t  t 1 a u  s befall ein, dadurch wurde auch ein ungewohnlich starkes Auftreten 
von Viruskrankheiten hervorgerufen (Hessen-Nassau, Rheinland-Pfalz, Nord
baden, Bayern). - Die ersten K a r t  o f f  e 1 k ii f e r  zeigten sich schon im April 
(Westfalen, Oberrheinebene). Um Mitte Mai wurde stiirkere Eiablage in Hessen
Nassau beobachtet; insgesamt hielt sich das Auftreten des Schiidlings in Grenzen. 
GroBeres Vorkommen zum Teil in Rheinland-Pfalz, wo es im Amtsbezirk Neu
stadt im Juni stellenweise zu KahlfraB kam, ebenso im Emsland. In Westfalen 
waren GegenmaBnahmen nur vereinzelt erforderlich, wo aber eine Bekiimpfung 
des Erstbefalls unterblieben war, traten die Kafer der 2. Generation ab Mitte 
August in Erscheinung. Diese Generation mu13te in einzelnen Bestiinden am 
Hochrhein und im Neckartal bekiimpft werden. - Im Juni erste deutliche Befalls-
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herde des K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n festgestellt (Westfalen), zwei neue Hertle 
wurden in Hessen-Nassau ermittelt, in Gebieten intensiven Kartoffelanbaus im 
Emsland deutliche Zunahme. 

6. Krankheiten und Schadlinge an Ruben

Futter- und Zuckerrilben litten verschiedentlich in wechselndem AusmaB an 
W u r z  e 1 b r a n d ,  ortlich kam es zu erheblichen EinbuBen (Kurhessen, Sild
baden). - C e r c o s p o r a - B I a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  : erste Infektionen 
im Raum Mainz Mitte Juni; vielfach wurde -Uber eine Zunahme der Infektion 
berichtet. Die Krankheit trat gebietsweise verstii.rkt in Bayern in Erscheinung 
und war in Nordwilrttemberg heftiger als im Vorjahr. - E c h t e r  M e  h 1 t a u  
verbreitet in Rheinland-Pfalz, im Raum Mainz extreme Ausbreitung, um Neu
stadt starker als im Jahre 1973. - Die V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  wurde 
gegen Ende Juni sichtbar und zeigte hii.ufig Tendenz zur Ausbreitung. Die Befalls
stii.rke war oft betrii.chtlich, sie erreichte in Hessen-Nassau im Juli 25 bis 30 0/o, 
in Westfalen waren 20 bis 30 °/o erkrankter Pflanzen im Bestand hii.ufig, Werte 
-Uber 50 O/o nur selten. Starker als in den Vorjahren im sildlichen Weser-Ems
Raum, wo die Felder haufig ganzflii.chig vergilbt waren; in Rheinland-Pfalz teil
weise 90 '0/o der Rilbenflii.chen befallen. Erheblich stii.rkeres Auftreten als in den 
Vorjahren allgemein in Nordbaden, eine direkte Folge des starken Blattlaus
besatzes im Juli. Im Nordrheingebiet betrug der Anteil erkrankter Pflanzen sehr 
oft 30 °/o, nicht selten 50 °/o. Auch im norddeutschen Raum von Niedersachsen bis 
Schleswig-Holstein war die Krankheit verbreitet und sehr erheblich. Im Sep
tember erreichten die Befallswerte in Hessen-Nassau eine unerwartete Steigerung 
mit Infektionsraten von 45 bis zu 90 O/o; in Nordbaden auf unbehandelten Flii.chen 
70 0/o Befall, dagegen bei Flii.chen mit Blattlausbekii.mpfung im Durchschnitt nur 
Werte von 10 bis 15 °/o. In Nordrhein blieben trotz verbreiteter Vergilbung 
Ertrii.ge und Zuckergehalt zufriedenstellend. 

B 1 a t t 1 a u s e , insbesondere die S c h w a r z e B o h n e n 1 a u s , besiedelten ah 
19. April die Riibenbestii.nde und entwickelten sich regional rasch sehr stark, so
daB nicht selten, wie in Rheinland-Pfalz und Baden, zwei Behandlungen not
wendig wurden. lJberdurchschnittlich hoch war das Blattlausvorkommen in
Bayern, Massenvermehrung im Amtsbezirk Mainz und im ganzen Bereich des
Pflanzenschutzamtes Karlsruhe; im Vergleich zu den Vorjahren extrem frilhes
und massiertes Auftreten in Sildwilrttemberg. Beachtlicher Blattlausbesatz auch
in Niedersachsen und Weser-Ems. - Sehr unterschiedlich war die Befallsintensitii.t
der G r  il n e n  P f i r s  i c h 1 a u  s , sie machte teilweise Bekii.mpfungsmaBnahmen
notig (Westfalen). - Bemerkenswert war die Feststellung typischer Befalls
symptome der R il b e  n wa n z e auf Rilbenfeldern im Silden des Landkreises
Verd en nach vollig befallsfreien J ahren. - Der M o o s k n o p f k a f e r schii.digte
mehrfach, im allgemeinen erreichten die Verluste aber nur in nichtbehandelten
Bestanden groBeres AusmaB, wie im Neckartal mit 10 °/o Befall. Starke Schii.den
wurden im Kreise Stockach wii.hrend einer Schonwetterperiode registriert:
15 Rilbenfelder muBten umgebrochen werden. Ober gebietsweise erhebliche
Schii.den, die ebenfalls z. T. Umbruch erforderlich machten, wurde u. a. berichtet
aus Weser-Ems, Kurhessen und Nordwiirttemberg. - Schon in der letzten April
dekade zii.hlte man in warmen Lagen Nordbadens auf je 10 Pflanzen 2 Eier der
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R ii b e  n f 1 i e g e. Die Haupteiablage £and im Mai statt, dabei betrug die Eizahl 
in Hessen-Nassau etwa 28 Stuck auf 100 Blattern (mafliger Befall); im Raum 
Neustadt wurden im Extrem 25 Eier je Pflanze im 6-Blatt-Stadium und in Teilen 
Nordbadens 10 Eier je Pflanze im 4-Blatt-Stadium gezahlt. Gebietsweise Schad
auftreten in Siidbaden. - Die R ii b e  n m  o t t e wurde vereinzelt in der 1. und 
2. Generation in Rheinland-Pfalz angetroffen, im Raum Mainz auch in bisher
befallsfreien Gebieten. - R ii b e n  n e m  a t o d e n  nur gelegentlich in Teilen von
Rheinland-Pfalz schadlich geworden. - Vor allem Futterriiben waren in teil
weise beachtlicherem Umfange durch das R ii b e  n k o p  f a  1 c h e n  befallen
(Westfalen, Kurhessen, Rheinland-Pfalz, begrenzte Bereiche Unterfrankens,
Nord wiirttem berg).

7. Krankheiten und Schadlinge an Futterpflanzen

Rotkleebestande wiesen teilweise sehr starken Befall durch K 1 e e k r e  b s auf 
(Wiirttemberg, Sudbaden), in Rheinland-Pfalz war das Vorkommen des Pilzes 
schwacher als im Vorjahr. -- Lu z e r  n e w  e 1 k e gebietsweise verbreitet, abet 
gering in Rheinland-Pfalz. - In der Nordheide vereinzelt Fus a r i um- Welke 
an Lupinen. 

Im Raum Koblenz i:irtlich B 1 a t t r a n d  k a f e r  in Rotkleebestanden. - Gras
saaten in einigen Fallen erheblich durch F r  i t  f 1 i e g e n  geschadigt (westliche 
Geest), ungewohnlich starkes Auftreten in einjahrigen Grasneuansaaten (Weidel
gras) im gesamten Emsland, mit teilweise totaler Schadigung, so daB Umbruch 
erfolgen muBte. - In Grassamen gri:iBeres Vorkommen der Li e s c h  g r  a s  -
f 1 i e g e (Landkreis Coburg): fiir 1975 miissen deshalb BekampfungsmaBnahmen 
vorgesehen werden. 

8. Krankheiten und Schadlinge an Handels-, 01- und Gemiisepflanzen

Uberwinternder Lauch war teilweise durch Fus a r i um erheblich geschadigt, 
die EinbuBen infolge der Witterung umfangreicher als im Vorjahr. In Nieder
sachsen gingen auf einer groBen Flache Erbsen durch diesen Pilz zugrunde. Ver
breitet Befall an Spargel im Amtsbezirk Mainz sowie in Unterfranken. Gurken 
unter Glas wiesen zunehmende Verluste auf, dabei waren auch noch Virosen und 
andere Pilze beteiligt. In Rheinland-Pfalz mehrfach Ausfalle an Stangenbohnen 
und Gurken. Auffallend starke Ausbreitung einer Fusariose in vielen Spargel
erwerbsanlagen in Niedersachsen; die gleiche Pflanze gebietsweise auch in West
falen und Weser-Ems in beachtlichem Umfange geschadigt. - Infektionen durch 
Py t hi um verursachten in Kohlanzuchten (Nordrhein), an Porree-Jungpflanzen 
und Gurken (Hamburg, Westfalen) groBere Verluste. Im Juni in Nordwiirttem
berg starkes Petersiliensterben, das durch diesen Pilz, zusammen mit Wurzel
lausen, hervorgerufen wurde. - Schaden an Radieschen und Rettichen durch 
Rh i z o c ton i a in Weser-Ems, Westfalen und Sudbaden. In Rheinland-Pfalz 
auBerdem an Mohren und Petersilie, die in einem Falle betrachtliche Ausfalle 
erlitt; in Unterfranken an Spargel. - Weit verbreitet und teilweise durch kiihl
feuchte Witterung begiinstigt war das Auftreten von B o t r y t is , Schaden in 
unterschiedlicher Rohe entstanden an Kulturen unter Glas und im Freiland. 
Betroffen waren u. a. Salat, Buschbohnen, Petersilie, Tomaten, an denen sich auch 
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G e i s t e r  f 1 e c k  e entwickelten (Rheinland-Pfalz, Weser-Ems, Nordrhein, Nord
baden). - U m  f a  11 k r a n k  h e  i t  e n  (verschiedene Erreger) waren die Ursache 
fiir Verluste an Kresseaussaaten, Radieschen, Kohlrabi, Salat und verschiedenen 
Gemiisejungpflanzen (Westfalen, Nordrhein, Kurhessen, Nordwiirttemberg). -
24 ha der Winterrapssorte ,,Akela" muflten infolge starken Auftretens von 
P h o m  a umgebrochen werden; auch andere friihe Rapssorten waren erkrankt 
(Ostfriesland). Im Rheiderland maBig starkes Vorkommen an Sommerraps (Vor
frucht umgebrochener Winterraps). Kohl, vor allem Rosenkohl, war empfindlich 
geschadigt im Raum Mainz-Gonsenheim. - S a 1 a t  faulen zeigten sich an 
Kulturen unter Glas und im Freiland, Ausfalle gab es in Westfalen, Hessen und 
Rheinland-Pfalz, hier besonders bei Endivien. - S e  11 er i e s c h o  r f (Phoma 
apiicola) blieb, von wenigen Fallen abgesehen, ohne Bedeutung. - Vermutlich 
durch einseitige Fruchtfolge gab es verschiedentlich verstarktes Vorkommen der 
S c  h w a r z e n  W u r z  e l f  a u  1 e (Phomopsis sclerotioides) an Gurken unter 
Glas im Raum Freiburg; vielfach Schaden als Folge unterlassener Bodenent
seuchung in Westfalen. - Se p t  o r  i a zeigte sich vor allem an Sellerie und ver
ursachte starkere Ausfalle (Weser-Ems, Niedersachsen, Westfalen, Rheinland
Pfalz, Siidbaden). In Bayern vermehrtes Auftreten an Schnittpetersilie; die 
Bekampfung machte wegen langer Wartezeiten der zugelassenen Pra.parate 
Schwierigkeiten. - K o h  1 h e r  n i e erreichte nicht selten beachtliches Ausmafl 
mit entsprechend hohen Verlusten; gebietsweise war Winterraps befallen 
(Schleswig-Holstein). Bedeutendes Auftreten an Kohl in Nordwiirttemberg, die 
hohen Einbuflen waren vermutlich auf zu geringe Kalkmengen im Boden zurilck
zufiihren; ferner Befall im Raum Trier sowie, ungewi:ihnlich stark, im Intensiv
anbau in Westfalen. In Nordrhein war Blumenkohl, im Raum Trier Rotkohl 
erkrankt; wiederholt an Kohlrilben in Kurhessen (eindeutige Einschleppung von 
verseuchten Anzuchtbeeten). - Z w i e b e  1 b r a n d  fiihrte in einem Fall zu 
Totalverlust von Lauch und verursachte auf mehreren Zwiebelfeldern schwere 
Einbuflen (Rheinland-Pfalz). - Z w i e b e  1 m e  h 1 t a u  breitete sich in Steck
zwiebelbestanden aus (Nordwilrttemberg). Befall ferner in Niedersachsen und 
erheblich in Rheinland-Pfalz (Warndienst-Aufruf wurde im Raum Trier er
forderlich). - F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  zeigte sich an Kopf- und Feldsalat, 
Spinat, Kohl, Kohlrabi, Rettichen und Radieschen sowohl im Freiland als auch 
im Unterglasanbau und verursachte teilweise empfindliche Schaden (Westfalen, 
Nordwilrttemberg, Sildbaden, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). In Niedersachsen 
erkrankte auch die bisher als resistent geltende Spinatsorte ,,Medania", auflerdem 
starkeres 0-bergreifen auf Erbsen, das mehrmalige und vorbeugende Bekamp
fungsmaflnahmen ni:itig machte. Im Raum Hamburg allgemeines Vorkommen an 
Salat, auch bei den sogenannten resistenten Sorten. Im Raum Neustadt wurde 
unbehandelter Salat gri:ifltenteils durch den Befall unverkauflich, hier auch 
Mehltau (ohne nahere Artangabe) zunehmend an resistenten Sorten, mit Total
ausfall einzelner Fla.chen. Ortlich sehr starke Infektion der Keimbla.tter von 
Winterraps (Weser-Ems); Hopfen schwach bis mittelstark betroffen (Rheinland
Pfalz). Ackerbohnen vereinzelt stark erkrankt in Schleswig-Holstein. - Ab Mai 
wurden erste Symptome des G u r k e  n m  e h  1 t a u  s beobachtet (Westfalen, 
Nordrhein); in Nordbaden waren bei Erntebeginn im Juli fast alle Freiland
gurkenbestande infiziert. Der Besatz nahm rasch zu in Nordwilrttemberg, die 
Infektion war i:irtlich in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein betrachtlich, hier 
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erwiesen sich bei Treibgurken verschiedene systemische Fungizide als nicht mehr 
ausreichend wirksam. In Bayern wurde die Krankheit bei Freilandgurken je nach 
Anbaulage zu einem Problem. Stark verbreitet in Weser-Ems und Hessen-Nassau, 
6rtlich erhebliche Schaden (Westfalen); sehr frilher Befall filhrte in Nordbaden 
zu einer Ertragsminderung von 50 °/o im Vergleich zum Vorjahr. Im September 
waren in Rheinland-Pfalz die Bestande weitgehend zusammengebrochen. -
E c h t e r  M e  h It a u  zeigte sich an Feldsalat, Erbsen, Mohren, Schwarzwurzeln, 
Kohlarten und Kohlriiben; das Ausma.B des Befalls war beachtlich in Weser-Ems, 
Westfalen und Rheinland-Pfalz. - Bei Tomaten waren <lurch K r a u t - und 
B r a u n  f a  u 1 e (Phytophthora) teilweise erhebliche Verluste zu verzeichnen, vor 
allem in Nordrhein, Nordwiirttemberg, Westfalen; in Siidbaden stand die Be
kampfung der Braunfaule im Vordergrund. - Did y me l la an Tomaten ver.:. 
ursachte groflere Ausfalle in Rheinland-Pfalz und wurde ;ms Westfalen sowie 
Hamburg gemeldet, im letzteren Gebiet auch allgemein verbreitet an Gurken. -
In der letzten Junidekade wurden die ersten BI a u  s c h i m m  e 1 herde fest
gestellt; die Krankheit erreichte in einer Reihe siidpfalzischer Gemeinden 
gr6.Beres Ausma.B, teilweise kam es zu Totalbefall, der auch aus Nordbaden 
gemeldet wurde, wo mehrere gr6flere Partien mit einem Befall von 2/3 der Blatt
flache betroffen waren, so dafl sofortige Vernichtung des Bestandes angeordnet 
wurde. Als weitgehend resistent erwies sich die in Hardt angebaute Sorte ,,Burley 
Stamm 218". -Aus vielen Teilen der Bundesrepublik lagen Meldungen iiber das 
Schadauftreten von S c l e r o t i n  i a vor. In Siidbaden gab es bei der Topinambur
ernte Verluste von 30 bis 40 °/o, in Einzelfallen bis 60 0/o. In Rheinland-Pfalz hohe 
Einbu.Ben bei Buschbohnen und in Nordbaden starker Befall an Bohnen im Frei
land und unter Glas. Erheblich erkrankt waren Gurken in Hamburg, Westfalen, 
Nordrhein und Rheinland-Pfalz, wobei au.Ber Sclerotinia zum Teil auch andere 
Erreger mitwirkten. Viele Buschbohnenbestande im Heidelberger Raum waren 
so stark infiziert, dafl sie zum Teil umgebrochen werden mu.Bten. - Alt e r  -
n a r i a  filhrte an verschiedenen Gemiisepflanzen, z. B. Kopf- und Chinakohl, 
Lauch, Salat und Mohren zu Einbuflen in wechselnder Rohe. Stark war das Vor
kommen in Nordrhein und gebietsweise in Schleswig-Holstein; in Weser-Ems 
(Kreis Aschendorf) mittelstarkes Vorkommen an Winterraps. - R a p s  k r e  b s 
blieb meist gering, lediglich im Miinsterland und in der Elbmarsch vereinzelte 
Falle starkeren Auftretens. - R a p s  s c h w a  r z e wurde im Regensburger 
Raum verstarkt nach TCA-Anwendung beobachtet. -In Hausgarten in der Eifel 
B r e  n n f 1 e c k  e n  k r a n k h  e i t  der Bohnen erheblich. -In N ordwiirttemberg 
Stangenbohnen vom B o h  n e n  r o s t befallen, auch in Schwaben waren sie 
ortlich betrachtlich infiziert. - S c h o k o 1 a d e n  f l  e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der 
Ackerbohnen war gebietsweise verbreitet in Rheinland-Pfalz, trat heftig au£ in 
lagernden Bohnenbestanden in Bayern, gelegentlich verstarktes Vorkommen 
in Weser-Ems; witterungsbedingt z. T. so schwere Erkrankung einiger Bestande, 
dafl es zu Totalausfall kam (Siidwilrttemberg). - S p a r  g e 1 r o s t blieb ver
einzelt und gering. - P o  r r e  e r  o s t filhrte in einem mehrjahrigen Lauch
bestand (Raum Trier) zu Totalbefall und zeigte sich ortlich starker an iiber
wintertem Lauch in Nordrhein. - Durch die R o t e  W u r z  e 1 f a  u 1 e 
(Pyrenochaeta terrestris) oder Pink root im Raum Neustadt Totalausfall au£ 
einigen Zwiebelflachen. - P a p i  e r  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  haufig in Nord
rhein bei Porree und allgemein in mittlerem Ausmafl in Hamburg beachtlich. -
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Tomaten und Paprika litten mehrfach unter der K o r  k w u r z e 1 k r a n k h  e i t  
(Hamburg, Westfalen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz). - B a k  t e r  i e n  w e  1 k e 
war auf der Insel Reichenau bei Tomaten im Anbaujahr 1974 der wichtigste 
Schadfaktor; starke Ausfalle an Treibtomaten in Nordrhein. - Erwin i a -
Arten fiihrten in Schleswig-Holstein zu verbreiteter und starker Faule an Kohl
rabi, ferner war hier sowie in Hamburg Chinakohl durch Erwin i a car o to -
v or a infiziert. - Die E c k i g e B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  der Gurken 
(Pseudomonas lacriman s) breitete sich in Nordwiirttemberg aus und war in Ost
friesland ortlich erheblich. - Viruserkrankungen (ohne nahere Angaben) waren 
im Berichtsjahr teilweise ungewohnlich stark infolge des hohen Blattlausbefalls. 
In Rheinland-Pfalz wurden bis zu 15 °/o erkrankter Gurkenpflanzen unter Glas 
festgestellt, in Nordbaden war die Zahl viruskranker Tabakpflanzen sehr hoch. 
Weitere Meldungen betrafen Bohnen, Kopfsalat, Gurken, Sellerie und Tomaten 
im Freila.nd und Treibhaus (Nordrhein, Westfalen, Nordwiirttemberg). -
S a  1 a t  m o s  a i k verursachte stellenweise im Raum Mainz an der Sorte ,,Suzan" 
bis zu 15 0/o Ausfalle, in Nordrhein kam es zu Totalschaden; allgemein starkere 
Verbreitung in Kurhessen. - Ungewohnlich heftig war das Auftreten von 
G u r k e  n m  o s a i k in Nordrhein, es kam in vielen Bestanden zum Welken und 
Absterben der Pflanzen, die Schaden umfaBten z. T. 40 bis 50 °/o der Bestande, 
auch Zucchinis zeigten hier an Blattern und Friichten typische Befallssymptome 
durch dieses Virus. Allgemein starkes Vorkommen im Raum Hamburg. -
T a b a k  m o s  a i k v i r u s  an Tabak gemeldet aus Schleswig-Holstein, Befalls
anzeichen zunehmend bei der Tabaksorte ,,Burley" (Amtsbezirk Neustadt), 
haufiges Vorkommen an Treibtomaten in Nordrhein. - B o h n e n m o s a i k  an 
Bohnen iiberdurchschnittlich in Rheinland-Pfalz. - Sellerie wurde durch das 
S e  11 e r  i e m  o s a i k vielfach stark bis sehr stark geschadigt (Rheinland-Pfalz, 
Nordwiirttemberg), in Nordrhein waren bis zu 10 0/o der Pflanzen in den Bestan
den erkrankt. - Z w i e b e  1- G e  1 b s t r e  i f  i g k e i t  fiihrte zu mittelstarken 
Schaden an Schalotten (Weser-Ems). - Im Bodenseegebiet zeigte sich an Kopf
salat die V i  r o s e A d  e r  n c h 1 o r  o s e. - Uberraschennd intensiv war ortlich 
in WeiBkohlkulturen von Nordrhein das S c h w a r z  f 1 e c k  e n  v i r u s  auf
getreten, in einem Falle gab es an Treibrettichen in Westfalen Totalschaden durch 
das K o h 1 s c h w a r z r i n g f 1 e c k e n v i r u s. 

B 1 a t  t 1 a u  s e (ohne nahere Artangabe) zeigten sich schon von November an und 
wurden im Laufe des Berichtsjahres in vielen Teilen der Bundesrepublik an 
Gemiise unter Glas und im Freiland schadlich, u. a. waren neben Salat auch 
Bohnen, Sellerie, Auberginen, Tabak und Hopfen besiedelt. Der Befallsgrad 
wurde vielfach als ,,allgemein stark bis sehr stark" bezeichnet. Ungewohnlich 
hoch war die Blattlauspopulation in Nordrhein, wo z. T. Spinatbestande um
gebrochen werden muBten, in Rheinland-Pfalz wurden auch selten besiedelte 
Gemiisekulturen von Blattlausen besetzt. Im Raum Bruchsal waren 40 ha Winter
raps ungewohnlich stark verlaust. -Die G rii n e  E r b  s e n  b 1 a t t l  a u  s breitete sich 
an Erbsen, Acker- und Dicken Bohnen zunehmend aus (Weser-Ems, Kurhessen). -
Auffallend war die Besiedlung von Paprika durch die G r  ii n e P f i r s  i c h b 1 a t  t-
1 a u  s (Kurhessen). - Die M e h l i g e  K o h l b l a t t l a u s  verbreitete sich in 
vielen Gebieten von Juni an zunehmend und war bei verschiedenen Kohlarten 
und Raps in erheblichem Umfange anzutreffen, massiertes Auftreten im Moseltal. 
Sehr starkes Vorkommen an Kohlriiben (Kurhessen, Weser-Ems); hier war 
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Anfang Oktober auch Spiitkohl beachtlich verlaust. - Befall von Ackerbohnen 
<lurch die S c  h w a r z e B o h n e n  1 a u  s mehrfach gemeldet, dabei waren z. B. 
in Westfalen die Feldriinder so dicht besiedelt, daB Randbehandlungen durch
gefilhrt werden muBten, in Sildwilrttemberg gab es im Vergleich zu den Vor
jahren extrem frilhen Massenbefall (schon Anfang Juni). In Weser-Ems waren 
wiederhol te Behandlungen von Buschbohnen erforder lich. - W u  r z e 11 ii u s e 
machten sich empfindlich bemerkbar an Endivien, Kopfsalat, Mohren und Peter
silie (Westfalen, Nordwilrttemberg, Bayern). Verbreitet Befall von 
S c h m i e r  I ii u s e  n an Kohlpflanzen (Hessen-Nassau). - Gebietsweise sehr 
starkes Auftreten der K o h  1 m o t t e n s  c h i  1 d 1 a u  s soweit BekiimpfungsmaB
nahmen unterblieben waren (Rheinland-Pfalz); im ilbrigen blieb dieser Schiidling 
ohne groBe wirtschaftliche Bedeutung. - Das Auftreten der K o h  I r il b e n  -
b 1 a t  t w e  s p e beschriinkte sich auf wenige Gebiete: stiirkerer Befall von 
Futterraps im Odenwald, 6rtlich an Winterraps in der Oberrheinebene und in 
Oberfranken. - Lediglich in Kurhessen nesterweise verstiirktes Vorkommen von 
K o h  1 s c h a  b e  n r a u  p e n. - Im Raum Trier konnte im November zur Sauer
krautherstellung vorgesehener WeiBkohl infolge starken FraBes von K o h  1-
w e i B 1 i n  g s r a u  p e n  nicht vermarktet werden. Erhebliche Schiiden wurden 
aus Nordwilrttemberg <lurch den GroBen und Kleinen KohlweiBling gemeldet; im 
Raum Trier waren die Raupen bei unterlassenerBekiimpfung von wirtschaftlicher 
Bedeutung; hiiufig starker Befall in Bayern. - Das Auftreten der K o h  1 e u I e 
war im allgemeinen ortlich begrenzt und von geringerer Bedeutung, nur aus dem 
Emsland, Bayern und Hessen wurde ilber vermehrten Befall berichtet. Im 
Oktober drangen die Raupen hiiufig in WeiB- und Rotkohlk6pfe ein und machten 
sie marktuntauglich. (Abz. Trier). - Die letzten Freilandrettiche in Nordrhein 
wiesen im November erheblichen Besatz mit Maden der K o h l f l i ege auf. 
Die Eiablage des Schiidlings begann, je nach den 6rtlichen Bedingungen, zwischen 
6. und 10. April und setzte sich bis in die zweite Maidekade fort. -0-ber starke
Eiablagen und zum Teil beachtliche Schaden an verschiedenen Kohlarten, Kohl
rabi sowie vor allem an unbehandelten Rettich- und Radieschenbestiinden wurde
aus Rheinland-Pfalz, Westfalen und Weser-Ems berichtet, ungewohnlich hoch
waren die EinbuBen auch in Nordrhein sowie betriichtlich im Kreise Konstanz.
Von Juli an verursachte die zweite Generation der Kohlfliege vor allem in Haus
giirten Schiiden an Gemilse (Weser-Ems), an Rettichen (Nordwilrttemberg), an
Spiitkohl (Hessen-Nassau); vereinzelt wurden in Hamburg Blumenkohl und in
Niedersachsen Steckrilben stark angegriffen. Auf vielen Feldern im Raum Osna
brilck Beschiidigung von Kohlrilben durch Larven des Schiidlings; im Oktober
Vorkommen an Rqsenkohl (Rheinland-Pfalz, Nordwilrttemberg). Vielfach
wechselnd starker Befall von Stoppelrilben (Raum Oldenburg). - Auffallend
starker Besatz von Kohlrabi mit K o h  1 g a 11 e n  r il B l e  r n in Nordrhein,
gebietsweise an Raps in Westfalen und an Kohl in der Oberrheinebene. - Nur in
einzelnen Blumenkohlbestanden (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bedeutendes
Schadauftreten der K o h  1 d r e  h h e r  z m il c k  e. - Das Vorhandensein der
K o h  1 s c h o t  e n  m il c k  e an Raps (Kokons in Bodenproben) wurde bereits im
Januar/Februar in unterschiedlicher Intensitiit festgestellt (Schleswig-Holstein).
Der Schadling war ab Mai bier gebietsweise verbreitet hiiufig. -0-ber gr6Beres Vor
kommen an Raps wurde aus dem Raum Braunschweig und 6rtlich aus Kurhessen
und Rheinland-Pfalz bericlitet. ln der Regel hielten sicb. die Schaden in Grenzen,
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doch gab es stellenweise beachtliche EinbuBen: im Raum Adelsheim wurden bis 
zu 35 °/o befallener Rapsschoten ausgezahlt. Gebietsweise in Westfalen verstarktes 
Vorkommen an Sommerraps; im ganzen Amtsbezirk Mainz massives Auftreten 
an Raps. Zur Ermittlung der Ausfalle wurden im Raume Buchen Auszahlungen 
vorgenommen, die bei Auswertung von je fiinf Pflanzen einen Befall von ilber 
63 0/o der Schoten sowohl am Feldrand als auch im Bestand ergaben. - Die 
B o h  n e n  f Ii e g e (Phorbia platura) wurde im friinkischen Spargelanbaugebiet 
wiederum festgestellt; in Karlsdorf (Nordbaden) waren in einem Betrieb 40 0/o 
des in zwei Tagen der ersten Junidekade geernteten Spargels befallen. Teilweise 
erhebliche Schiiden an nicht behandelten Buschbohnen in Westfalen; an dieser 
Pflanze und an Gurken auch Ausfalle im Amtsbezirk Trier. - Larven der 
G r  o l3 e n  Ko h 1 f Ii e g e (Phorbia fioralis) stark an Meerrettich (Hamburg). -
Ko h 1 e r  d f 15 h e  ortlich starker (Westfalen). - Betriichtliche Schiiden an 
Mohren in einem Betrieb durch den M 5 h r e  n b 1 a t  t f 1 o h  (Bayern). -
M o h r e  n f 1 i e g e n  schiidigten ortlich in Hausgiirten stark Gemilse (Weser-Ems) 
und ungewohnlich intensiv, zusammen mit dem Petersilienrilsselkiifer, Petersilie 
in Westfalen. Relativ hohe Befallsquote an Mohren und Karotten in Nieder
sachsen, gelegentlich groBere Schiiden an Mohren und Sellerie in Haus- und 
Kleingiirten (Westfalen) und an Dill (Berlin). - Gebietsweise im November 
vermehrter Befall der Mohren durch die M 6 h r e  n m  i n  i e r  f 1 i e g e (Nord
wilrttemberg); teilweise starker in Rheinland-Pfalz und Sildbaden. - Flug und 
Eiablage der S p a r  g e 1 f 1 i e g e wurden ab 9. April (Nordbaden) registriert; 
allgemein war das Auftreten gering. - In Ostfriesland starker LaubfraB 
an Spargel durch Larven des S p a r  g e 1 h ii h n c h e n s  , S p a r g e 1 k ii f e r  
blieben vereinzelt und unbedeutend (Nordbaden). - B 1 a t  t r a n d  k ii f e r  
zeigten sich erheblich schiidigend an groBen Bohnen, Ackerbohnen und 
Erbsen in Weser-Ems und Nordwilrttemberg sowie Sildbaden. - Im Juni 
brachen Petersilienbestande in Erwerbsbetrieben durch Befall mit dem 
P e t e r s  i 1 i e n  r il s s e 1 k a f e r  (Calosirus terminatus) zusammen (Nord
baden); Einzelfiille auch in Westfalen. - Schon Ende Marz begann der Zu
flug der Ko h 1 s c h o t  e n  r il 81 e r ,  Raps und Rilbsen wurden von April 
an in wechselnder Intensitiit besiedelt, starker war das Vorkommen im 
Bereich der Bezirksstelle Braunschweig, ortlich in W estfalen und N ordbaden, wo 
stellenweise bis zu 35 0/o befallener Rapsschoten ausgeziihlt wurden, doch war 
hier die Kohlschotenmilcke mit beteiligt. Sehr massiver Besatz im gesamten 
Amtsbezirk Mainz und unerwartete Zunahme an Sommerraps in Niedersachsen. -
Infolge rascher Erwarmung setzte starker Zuflug des G r  o fl e n  K o h  1 t r i e b -
oder R a p s  s t e n g e 1 r il fl 1 e r  s zu den Rapsschlagen bereits im Marz ein. Das 
Auftreten erreichte in Sildwilrttemberg, Bayern und der Oberrheinebene ein 
groBes AusmaB; erstmalig gab es nach vielen Jahren erhebliche Schaden im Raum 
Goslar-Vienenburg. - Der K I e i n  e Ko h It r i  e b r il l3 I e r  zeigte sich von 
April an auf Gemilse und Raps in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, in 
Berlin an Kohlrabi. - Die ersten R a p s g 1 a n  z k ii f e r  erschienen Ende Marz, 
infolge schneller Erwarmung wurden in Bayern schon die kritischen Zahlen 
erreicht, auch in Westfalen war dies mit einem Durchschnittsbesatz von 2 bis 4 
Ka.fern je Pflanze der Fall. Der Schadling war im beachtlichen Umfang anzu
treffen in Kurhessen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz und Baden, wo gebietsweise 
bis zu 60 Kafer je Pflanze und im Durchschnitt 6 bis 8 gezahlt wurden, ent-
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sprechend hoch waren die Schaden, soweit keine oder nur einmalige Bekampfung 
vorgenommen worden war. Vielfach wurde iiber das starke Auftreten und 
entsprechende Verluste geklagt, dabei waren auBer Winter- und Sommerraps 
auch Riibsen und Senf betroffen. Oft waren BekampfungsmaBnahmen notwendig 
(Weser-Ems, Siidwiirttemberg). Um die Ausfalle genauer zu ermitteln wurden 
im Raum Buchen Auszahlungen vorgenommen, sie ergaben, daB am Feldrand 
9 O/o und im Bestand 5,6 O/o der Schoten befallen oder vernichtet waren. - Die 
Larven des R a p s  e r  d f 1 o h s  wurden in den Wintermonaten in geringer Zahl 
in Schleswig-Holstein festgestellt, schwacher Befall gebietsweise in Westfalen, 
dagegen ortlich bedeutend im Raum Ostfriesland, teilweise muBten ganze 
Bestande umgebroc.l-ien werden. Im September/Oktober vereinzelt verstarktes 
Vorkommen an Winterraps in Schleswig-Holstein und im Bezirk Mettmann. -
S e  11 er i e m  i n  i e r  f 1 i e g e haufig in Nordwiirttemberg an Sellerie. - Erheb
liche Schaden im Erbsenanbaugebiet des Kreises Heilbronn <lurch die E r b s e n  -
g a 11 m ii c k  e. - Der Befall von Spinat <lurch die R ii b e n  f 1 i e g e blieb 
gering (Niedersachsen, Nordwiirttemberg). - Verbreitet und vielfach bedeutend 
war das Schadauftreten der La u c h m  o t t e ,  z. B. in Hamburg, Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg; in Ostfriesland gr6Bere Schaden an Porree 
mit teilweisem Totalausfall. In einigen Fallen (Abz. Neustadt) war eine Ver
marktung des Lauches nicht mehr moglich, besonders betroffen waren hell
blattrige Sorten. - Die Eiablage der Z w i e b e 1 f 1 i e g e begann in der zweiten 
Aprildekade (Hessen-Nassau), verbreitet kam es zu starkeren Schaden in un
behandelten Bestanden (Westfalen, Rheinland-Pfalz), in Siidbaden erreichten die 
Verluste ortlich 15 0/o. - Im Raum Neustadt zunehmendes Vorkommen der 
Z w i e b e  1 m i n i  e r  f 1 i e g e. - Von Marz an machten sich S p i n n  m i  1 b e  n 
in vielen Gebieten in teilweise betrachtlichem Umfang schadigend bemerkbar. 
Betroffen waren u. a. Radieschen, Rettiche, Stangen- und Buschbohnen, Gurken, 
Tomaten, Kopfsalat. Vielfach waren AbwehrmaBnahmen erforderlich. Auffallend 
hoch war der Besatz an Gurken unter Glas in Rheinland-Pfalz, er fiihrte in 
einigen Fallen zum vorzeitigen Zusammenbruch der Kulturen. In Kurhessen 
wurden Mohren- und Zwiebelsamentrager geschadigt. - S t  o c k a 1 c h e n
(Ditylenchus) verursachten in Nordwiirttemberg sehr groBe Ausfalle bei Zwiebeln 
und riefen in Sudbaden an Tabak eine ,, Umfallkrankheit" hervor. In Kurhessen 
ortlich erheblich schadlich auf Selleriefeldern: Die Knollenbildung war schlecht, 
in einem Fall wurden in 250 cm3 Boden 8000 Alchen gezahlt; auch Mohren waren 
hier betroffen. - Zur Uberwinterung im Boden belassene Spatmohren wiesen im 
Februar starken Besatz mit der zystenbildenden Art Heter ode r a car o ta e 
auf (Kreis Paderborn). - Einige Male wurden Schaden an Kohl <lurch den 
Rii b e  n n e m a t o d e  n und an Toma ten unter Glas <lurch den K a r t  o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n beobachtet (Westfalen). - W u r z  e 1 g a 11 e n  a 1 c h e n  schadeten 
an Gurken und Salat unter Glas als Folge unterlassener Bodenentseuchung 
(Westfalen), vereinzelte Falle mit z. T. erheblichen EinbuBen gab es bei Tomaten, 
Gurken, Mohren sowie Kohlrabi in Berlin, Rheinland-Pfalz und Nordrhein. 

9. Krankheiten und Schadlinge an Obstgewachsen

Weit verbreitet und haufig sehr stark war das Vorkommen des A p f e l m e h l 
t a u  s ,  so daB sogar weniger anfallige Sorten erkrankten (Kurhessen, Nord
wtirttemberg). Als auBergewohnlich hoch wurde der Infektionsgrad in Rheinland-
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Pfalz bezeichnet, wo teilweise bis zu 80 °/o der Triebspitzen erkrankt waren. In 
Sildbaden war die Krankheit auch in gepflegten Erwerbsanlagen ilberdurch
schnittlich stark und machte Sonderspritzungen sowie zusatzliche Schnitt
maBnahmen erforderlich, ferner waren hier langwilchsige Jung- und Pillaranlagen 
empfindlicher Sorten (z. B. ,,Jonathan") extrem hoch infiziert: Befall bei den 
Langtrieben bis zu 100 °/o. - Erster Ascosporenflug des S c h o r  f e s wurde 
gegen Mitte Marz registriert (Westfalen, Nordrhein). Im Laufe der weiteren 
l\llonate kam es vielfach zu Infektionen in unterschiedlicher, meist mittlerer 
Starke bei Neigung zur Ausbreitung; im Raum Koblenz ortlich im Streuobstbau 
60 0/o Befall. In Ostfriesland waren haufig unbehandelte Baume im August total 
entlaubt und alle Frilchte stark geschadigt. Der Spii.tschorf erreichte in Sildbaden 
Befallswerte von 100 0/o. - Z w e i g  m on i l i a zeigte sich an Sauerkirschen in 
verschiedenen Teilen der Bundesrepublik, war verbreitet starker in Schleswig
Holstein und erstmals erheblich im Raum Minden-Lilbbecke. - M on ilia -
Fr u c h t f a  u 1 e an Kern- und Steinobst in wechselnder Starke mit Tendenz zur 
Zunahme, zum Teil (Nordbaden) bedingt durch vorausgegangene Hagelschaden. -
Fr u c h t f a  u 1 e n  (ohne nahere Angaben) erreichten im Abz. Koblenz bei 
Apfeln Werte bis zu 10 0/o und bei Birnen bis zu 30 °/o. - P f 1 a u  m e n  r o s t trat 
nur vereinzelt, aber dann stark in Erscheinung (Rheinland-Pfalz, Nordwilrttem
berg). - Im letzteren Gebiet B i r  n e n  g i t  t e r r  o s t stellenweise erheblich. -
Die S c  h r o t s c h u B k r a n k  h e  i t  blieb meist auf Einzelfalle beschrankt; in 
Sildwilrttemberg wurde sie durch die Witterungsbedingungen stark gefordert. -
SilB- und Sauerkirschen litten in unterschiedlichem AusmaB unter der S p r il h 
f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t. In Westfalen kam es in unbehandelten Anlagen mehr
fach zu totalem Blattfall. - Starkeres Auftreten der V a  1 s a - K r a n k  h e  i t  in 
geschlossenen SilBkirschenanlagen des Kreises Lorrach, am hochsten infiziert waren 
die Sorten ,,Adler-" und ,,Konigskirsche". - Die T a s c h  e n  k r a n k  h e  i t  der 
Pflaumen war ortlich ilberdurchschnittlich hoch in Sildbaden, zeigte sich gebiets
weise stark in Nordwilrttemberg und verursachte EinbuBen in Westfalen. -
Pfirsiche waren teilweise sehr erheblich geschadigt durch die K r a u s e  1-
k r a n k h  e i t ,  besonders, wenn AbwehrmaBnahmen unzureichend oder unter
blieben waren; vor allem litten gelbfleischige Sorten (Baden). Sehr stark war der 
Erkrankungsgrad im Raum Neustadt, auJ3ergewohnlich hoch in Sildbaden, so daB 
bereits im Mai Blattfall einsetzte und auch weniger anfallige Sorten zu einem 
hohen Prozentsatz erkrankten. - B 1 e i g 1 a n  z zeigte sich an Pflaumen, 
Kirschen, Aprikosen und Pfirsichen sowie Kernobst (Westfalen, Rheinland-Pfalz). 
- K r a g e  n f a  u 1 e (Phytophthora cactorum) zumeist nur vereinzelt festgestellt
(Nordrhein, Sildbaden), in Nordbaden zeigte sie zunehmende Tendenz. - Ver
schiedentlich starkeres Vorkommen von O b s t  b a u  m k r e  b s an Apfelbaumen
(Rheinland-Pfalz), durch Spatfrostschaden begiinstigt vermehrtes Auftreten in
Apfelanlagen Westfalens, explosionsartige Ausbreitung, gefordert durch Dauer
regen, in Apfeljunganlagen in Sildbaden. In der gesamten Obstregion des
Bodenseeraumes kam es nach der Apfelbliite zu einem Zweigsterben durch diese
Krankheit; die Infektion erfolgte vermutlich im verregneten Herbst 1973. -
B a k t e r  i e n  b r a n d  betraf Birnen und Kirschen, trat verbreitet auf in Sild
baden und in Rheinland-Pfalz, erreichte mittlere Starke in Nordbaden. - Im
Berichtsjahr wurde in einigen Fallen S c  h a r k  a k r a n k  h e  i t  an Pflaumen
festgestellt (Sildwilrttemberg, Rheinland-Pfalz); die Symptome waren im Raum
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Mainz besonders ausgepragt. Ausfiille waren in Siidbaden zu verzeichnen, wo 
auBerdem erstmaliger Befall in einer Baumschule festgestellt und durch Ent
fernung und Vernichtung der erkrankten Pflanzen getilgt wurde. - Die bisher 
nur ganz vereinzelt gefundene Virose O c k  s t a  d t e r  F r  u c h t n e k r ose trat 
an einem SiiBkirschenbaum eines Hausgartens in Westfalen auf; die Diagnose 
wurde durch das lnstitut fur Obst- und Gemiisebau der Universitat Bonn be
statigt. - Fast in der gesamten Bundesrepublik zeigte sich in haufig beachtlichem 
Umfang der A m er i k a n  i s  c h e  S t a c h  e 1 b e e r  m e  h 1 t a u. Ungewohnlich 
Stark war das Vorkommen in Westfalen, in Rheinland-Pfalz kam es vereinzelt zu 
Totalbefall. AuBer Stachelbeeren waren auch Schwarze Johannisbeeren erkrankt, 
dabei erreichte im Raum Ahrweiler der Anteil befallener Triebspitzen 50 bis 
75 0/o. - S a u  1 e n  r o s t an J ohannisbeeren wurde mehrfach gemeldet, hatte 
stellenweise erhebliches AusmaB (Nordwiirttemberg, Nordbaden) und fiihrte in 
Weser-Ems zur Entlaubung der Straucher. - Die B 1 a t  t f a 11 k r a n k h  e i t  
befiel vor allem Rote Johannisbeeren. In Hausgarten kam es schon im Juli 
gebietsweise zur Entlaubung (Rheinland-Pfalz); verbreitet stark in Hessen-Nassau 
und zum Teil in Westfalen. In Weser-Ems wurden Stachelbeeren weitgehend ent
blattert, ebenso wie die meisten Beerenobstanlagen Nordwiirttembergs. -
E c h t e r  Me h 1 t a u  an Erdbeeren in wechselnder Starke und deutlich sorten
unterschiedlich u. a. in Westfalen, Rheinland-Pfalz, Kurhessen und in zwei
jahrigen Anlagen Nordbadens, wo trotz Abmahen des Laubes sich bei Wieder
austrieb ein hoher Befallsgrad bei empfindlichen Sorten zeigte; in Siidbaden 
wurde teilweise in zweijahrigen Anpflanzungen Sonderspritzungen notwendig. -
B o try t is - Befall der Erdbeeren erreichte mehrfach groBeres AusmaB, die 
Ausfiille betrugen in Nordwiirttemberg wahrend einer Regenperiode im Juli iiber 
50 0/o, die Ertragsverluste erreichten in Rheinland-Pfalz 40 0/o, sehr starke 
Schaden ferner in Kurhessen. - P h y t o p h t h o r a - Befall fiihrte durch eine 
Wurzelfiiule in Erdbeerkulturen bei einigen Sorten zu erheblichen Verlusten 
(Rheinland-Pfalz, Siidwiirttemberg und Siidbaden). - W e i  B f  1 e c k  e n  -
k r a n k h  e i t  an Erdbeeren blieb zumeist maBig, starkere Ausbreitung in Ost
friesland. - Erdbeerertragsanlagen litten unter einer Ve rt i c i l l i um -
W e  1 k e (Nordbaden). - Die R u t  e n  k r a n k  h e  i t  der Himbeeren nahm 
deutlich zu, gebietsweise war der Befall beachtlich (Rheinland-Pfalz, Siidbaden, 
Niedersachsen). - Sehr verbreitet war in Nordrhein die R a n k e  n k r a n k  h e  i t
(Rhabdospora) der Brombeere. 

Astprobenuntersuchungen ergaben in den Wintermonaten sehr unterschiedlich 
hohen Besatz mit B 1 a t  t 1 a u  s eiern, die Zahlen bewegten sich zwischen 30 und 
84 Eiern je lfd. m Fruchtholz (Rheinland-Pfalz). Bereits von Marz an zeigten sich 
die ersten Blattlause an Kernobst, der Befall erreichte vielfach betrachtliches 
AusmaB, ungewohnlich stark war er in Hessen-Nassau an Apfelbaumen, all
gemein sehr stark in Bayern, Siidbaden, Kurhessen. Namentlich genannt wurden 
die Gr ii n e A p f e 1 b 1 a t  t 1 a u  s (Anfang Juli Massenvermehrung in Nord
wiirttemberg, so daB vielfach Sonderspritzungen vorgenommen werden muBten), 
ferner die Me h 1 i g e A p f e 1 b 1 a t  t 1 a u  s ,  die A p f e 1 g r  a s  1 a u  s (Siid
baden) und in Berlin die Me h 1 i g e B i r  n e n  b 1 a t  t I a u  s. Bei Pflaumen war 
ein starker Besatz mit der Me h Ii g e n  P f 1 a u  m e n  b 1 a t  t I a u  s nicht selten 
(Niedersachsen, Nordwiirttemberg, Westfalen); SiiB- und Sauerkirschen wiesen 
starkeren Befall durch die S c h w a r z e  K i r s c h  e n  b 1 a t  t 1 a u  s auf (Berlin, 
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Niedersachsen, Westfalen, Kurhessen, Nordwilrttemberg). - Im Raum Neustadt 
nahm das B 1 u t 1 a u  s vorkommen zu, ebenso in Westfalen; einige Apfelsorten 
waren starker angegriffen (Nordrhein), stellenweise auch vermehrtes Auftreten 
in einzelnen Intensivanlagen N ordwilrttembergs. - Der Eibesatz des A p f e 1-
b 1 a t  t s a u g e r s  schwankte in Rheinland-Pfalz zwischen 104 und 241 Eiern je 
lfd. m Fruchtholz. Der Befall hielt sich zumeist in Grenzen, war aber in Kur
hessen, Bayern und dem Bodenseeraum etwas starker. - Meldungen ilber den 
G r  o 13 e n  B i r  n e n  b 1 a t  t s a u g e r  lagen aus verschiedenen Amtern vor. 
In Sildwilrttemberg waren Neutriebe unbehandelter junger Birnenbaume durch 
die Saugtatigkeit des Schadlings total verkrilppelt; ortlich starker in Rheinland
PfaJz, Kurhessen und Hamburg. - Im Raum Neustadt durchgeftihrte Astproben
untersuchungen zeigten im Streuobstbau je lfd. m Fruchtholz 284 bis 830 und in 
Erwerbsanlagen 18 bis 126 Eier der S a n  - Jo s e - S c  h i  1 d 1 a u  s ; die Lause 
schlilpften gegen Ende Mai, die zweite Generation trat ab Mitte August auf 
(Rheinland-Pfalz, Nordbaden), Junglause einer dritten Generation ab Mitte 
September (Amtsbezirk Mainz). - Wahrend der Wintermonate wurde ver
schiedentlich eine sehr erhebliche Eiablage von S p i n n  m i  1 b e  n ermittelt, 
dabei wurden je Astprobe in Nordwilrttemberg ilber 10 OOO und in Rheinland
Pfalz zwischen 2 530 und 12 OOO Eiern je Meter Fruchtholz ermittelt. Ende Marz 
begann das Schlilpfen aus den Wintereiern (Nordbaden), in Sildwilrttemberg 
wurden im April bis zu 50 Milben pro Blatt auf den jungen Blattern gezahlt. 
In Nordwilrttemberg dezimierten Froste die nach starker Wintereiablage massen
haft geschliipften Spinnmilben. Beginn der Sommereiablage in der ersten Mai
dekade (Nordbaden). Zumeist war in den Obstbaugebieten das Vorkommen an 
Kern- und Steinobst stark bis sehr stark, bei letzterem kam es durch den Spinn
milbenbesatz zu frilhzeitigem Laubfall. In unbehandelten Kern- und Steinobst
bestanden wurden im September bedeutende Wintereiablagen beobachtet 
(Baden). - In der letzten Maidekade schliipften die A p f e I w i c k 1 e r  und 
begannen den Flug, der aber erst im Juni in voller Hohe stattfand; die Eiablage 
setzte im gleichen Monat ein. Das Vorkommen des Schadlings war in der Regel 
von maBiger Starke, doch waren gebietsweise im Streuobstbau.bis zu 30 °/o Befall 
festzustellen, wahrend diese Werte im Erwerbsbau zwischen O und 1 °/o lagen 
(Abz. Koblenz); ortlich starkerer Befall in Kurhessen. - Der Flug der ersten 
P f 1 a u  m e n  w i c k  1 e r  generation erfolgte gegen Mitte bis Ende Juni, ab Juli 
wurden Eiablage, Larvenschlupf und in der dritten Dekade der Flug der zweiten 
Generation beobachtet. Im Buhler Anbaugebiet erreichte die Vermadung der 
Frilchte der frilhen Pflaumensorten 10 bis 15 0/o; unbehandelte Anlagen in Sild
baden erlitten Fruchtausfall bis zu 33 0/o, auch im rheinland-pfii.lzischen Streu
obstbau betrug die Vermadung bis zu 30 0/o. Gebietsweise erheblich in Kurhessen 
und Nordwilrttemberg. - Stellenweise starkeres Auftreten des F r  u c h t 
s c h a 1 e n  w i c k  1 e r  s in Nordrhein, der Flug setzte hier und in Bayern gegen 
Ende Mai ein. Bei unterschiedlicher Hohe blieb das Vorkommen im allgemeinen 
maBig, ortlich starker war es in Sildbaden, wo im Gebiet von Sackingen durch 
Spatbefall Ernteverluste bei ,,Glockenapfeln" und ,,Golden Delicious" eintraten. 
Haufiger als sonst im Emsland; Hohepunkt der 3. Generation (Abz. Koblenz) am 
17. September. -Nach langerer Pause wurde im Raum Villingen-Schwenningen
die E b e r  e s c h e n  m o t t e bei den Apfelsorten ,,Boskop" und ,,Ontario" schad
lich. - M i n i e r  m o t t e n  stellenweise beachtlich (Westfalen, Nordrhein). - Der
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F r o s t s  p a n  n e r  flug hatte in Weser-Ems Mitte November seinen Hi:ihepunkt; 
auf Leimringen wurden je m in Rheinland-Pfalz 29 mannliche und 3 weibliche 
Tiere gefunden, die Eiablage schwankte hier zwischen 14 und 56 Eiern je Meter 
Fruchtholz, besonders hoch war sie in Waldnahe (Sild- und Nordpfalz, Nord
rhein). Der Befallsgrad wechselte, er war stark in Nordrhein, Rheinland-Pfalz, 
Nordwilrttemberg; in Nordbaden waren vor allem SilBkirschen und Pflaumen 
betroffen, bei denen in den Anbaugebieten Rastatt und Bilhl bei einem durch
schnittlichen Befall von 5 bis 15 °/o z. T. bis 60 0/o der Bliltenbilschel mit Frost
spannerraupen besetzt waren. - R i n d e  n w i c k  1 er verbreitet an SilBkirschen 
(Sildbaden), verstarkt ab Anfang September an Aprikosen (Rheinland-Pfalz). 
Bemerkenswert war eine Beobachtung im Rhein-Neckar-Kreis, wo der Schadling 
zugleich mit dem Apfelglasflilgler stark auftrat, beide Arten kamen sowohl 
einzeln wie auch gemeinschaftlich vor und der Anteil des Rindenwicklers war 
dann hi:iher. Die Ergebnisse der Auszahlungen stehen im Gegensatz zu den bisher 
aus der Literatur bekannten Fallen. - Totalbefall in einer frisch umgepfropften 
Apfelanlage durch den A p f e 1 g 1 a s  f 1 il g 1 e r  (Rheinland-Pfalz), Schaden auch 
in der Breisgauer Bucht. -In Berlin war der G o  1 d a f t e r  in Garten an Kern
und Steinobst sowie an Zierpflanzen auBerordentlich stark schadlich, im Raum 
Heidelberg trat er an StraBenbaumen in Erscheinung und richtete im Raum 
Malsch bei Ettlingen verschiedentlich KahlfraB an; auflergewi:ihnlich hohes Auf
treten im Raum Ki:iln, wo im September die Winternester herausgeschnitten 
wurden. - Im Kreis Emmendingen B i r  n e n  g a 11 m il c k  e stark bemerkbar. -
C'.>rtlich Ausfalle durch die K i r s c h b 1 il t e n  m o t t e von 3 bis 5 0/o (Kreis 
Li:irrach). - Der Schlup£ der K i r s c h f r  u c h t f 1 i e g e begann zwischen der 
zweiten und dritten Maidekade. Haufig war der Schadling in einigen Teilen West
falens; im Hauptanbaugebiet (Raum Rastatt) stand die prozentuale Vermadung 
im Zusammenhang mit den angewandten Bekampfungsmitteln, sie lag bei 
behandelten Anlagen zwischen 2 und 5 0/o, bei unbehandelten um 30 0/o und in 
einigen Fallen bei 62 0/o. - Schaden durch den A p f e 1 b 1 ii t e n s  t e c h e r  gab 
es in wechselnder Intensitat; ab Mitte Marz wurden die Kafer beobachtet, bevor
zugt in Obstanlagen in Waldnahe, der Befall erreichte nur in Sildbaden i:irtlich 
20 0/o. Bedeu tend ere Schaden ferner im Raum N eustad t. - Verschiedene R il s s e 1-
k a f e r ,  darunter G r  ii n r il B 1 e r  und S c h m  a 1 b a u  c h , machten sich be
merkbar und verursachten in Baden beachtliche FraBschaden an Pflaumen- und 
Silflkirschenblattern, in Westfalen auch in einer waldnahen Erdbeeranlage. -
In einer Gemeinde des Kreises Schwabisch-Hall wurden Kirschen teilweise 
starker angegriffen durch den B u c h  e n  s p r i n g  r il B 1 e r. - An Sildhangen 
des Schi:inbuchs (Kreis Bi:iblingen) beachtliches Vorkommen des Ob s t  b a u  m -
s p 1 i n  t k a f e r  s ; im gleichen Raum sowie bei Paderborn starkes Auftreten des 
Un g 1 e i c h e n  H o  1 z b o h  r e r  s , der sich auch im Abz. Mainz stellenweise 
vermehrt an Steinobst zeigte. - Lediglich im Raum Buhl gri:iBere Ausfalle durch 
die P f 1 a u  m e n  s a g e w e s p  e ,  sie erreichten in Einzelfallen 50 0/o Ertrags
verluste (keine Bekampfung!). -Teilweise erhebliche Schaden in der Oberrhein� 
ebene durch die B i r n e n  s a g e w e s  p e. - Die K i r s c h b 1 a t  t w e  s p e hatte 
nur vereinzelt gri:iflere Bedeutung, so im Raum Li:ihne und in einigen Teilen von 
Nordrhein. - Die W e s  p e n  plage war in vielen Teilen der Bundesrepublik 
haufig sehr stark, sie betraf reifende Frilchte von Kern- und Steinobst, forderte 
durch die Fraflschaden die Ausbreitung der Fruchtmonilia und behinderte die 
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Obsternte. - In einem Falle beachtliches Auftreten von B i r  n e n  p o c k  e n  -
m i  1 b e  n (Abz. Mainz); starker Befall von Zwetschen durch P o c k e n  m i  1 b e  n 
in Hamburg. - Jo h a n  n i s  b e e r g  1 a s  f 1 ii g 1 e r  gebietsweise in Rheinland
Pfalz, dabei wurden an 10 Strauchern 4 bis 10 durch den Schadling zerstorte 
Triebe gezahlt. - Die S t  a c h e  1 b e e r  b 1 a t  t w e s p  e war lediglich ortlich 
starker schadlich in Weser-Ems. - In Ostfriesland bedeutendes Auftreten des 
H i m  b e e r  k a f e r  s. - Grof3en Schaden richtete, wie auch im Vorjahr, im 
Oberpfalzischen Erdbeeranbaugebiet der E r  d b e e r  b 1 ii t e n s  t e c h e r  an: bei 
der Sorte ,,Hummi Grande" waren bis zu 50 0/o der Bltitenknospen vernichtet, 
gleich hohe Ertragseinbuf3en gab es auch zum Teil im Bodenseegebiet; merkliche 
Ausfalle im Amtsbezirk Koblenz und Verluste in Nordbaden. - In nicht recht
zeitig behandelten Erdbeervermehrungsanlagen grof3eres Vorkommen des E r  d 
b e e r  w i c k  1 e r  s (Westfalen). - Vielfach wurde iiber ein wechselnd starkes 
Auftreten der Jo h a n n  i s  b e e r  b 1 a s  e n  1 a u  s berichtet, starkere Schaden in 
Hamburg, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg und Kurhessen. -
Jo h a n n  i s  b e e r  t r i e b 1 a u  s in Rheinland-Pfalz, Westfalen und Siidbaden 
beachtlich. - In einigen Teilen von Nordwiirttemberg und Nordbaden Zunahme 
der Jo h ann i s  b e e r  b 1 a t  t g a 11 m ii c k  e. Der Schadling erlangte an 
Schwarzen Johannisbeeren wirtschaftliche Bedeutung, da keine Bekampfung 
durchgefiihrt worden war. - Erhebliche Besiedlung von Johannisbeeren durch 
die G a n s  e d i s  t e 11 a u  s in Kurhessen. - In Westfalen erstmalig groBerer 
Besatz der Erdbeeren mit der K n o t e n  h a  a r 1 a u  s beobachtet, vermutlich eine 
Folge des vorangegangenen milden Winters. - Verbreitet Schaden durch die 
Jo h a n n  i s  b e e r  g a 11 m i  1 b e  in Rheinland-Pfalz; Astprobenuntersuchungen 
im .fanuar ergaben 35 Rundknospen je lfd. Meter. Starker Befall in Kurhessen 
und Siidbaden; im Dienstbezirk Bad Ems muBte eine verseuchte Anlage gerodet 
werden. - B r o m b e e r g  a 11 m i  1 b e an Brom- und Hiinbeeren in Berlin und 
Nordrhein. - E r  d b e e r  m i  1 b e  n waren stark verbreitet in Hessen-Nassau, 
Tendenz zur Zunahme in Rheinland-Pfalz und Nordbaden. - E r  d b e e r
a 1 c h e n  erlangten ortlich Bedeutung (Abz. Koblenz) und schadigten in Siid
wiirttemberg. 

10. Krankheiten und Schadlinge an Forstgewachsen

Da in der Regel von den Pflanzenschutzamtern iiber Krankheiten und Schadlinge 
an Forstpflanzen nur unterschiedlich ausfiihrliche Einzelberichte vorliegen, die 
aber keinen Gesamtiiberblick iiber die Befallslage gestatten, wird auf eine Aus
wertung an dieser Stelle verzichtet. - Vergleiche die Berichte der Pflanzen
schutzamter Bad Godesberg und Berliri. 

11. Krankheiten und Schadlinge an Zierpflanzen

W u r z  e 1 b r a n d e r  r eg e r  (Rhizoctonia/Thanat ephorus) fiihrten verschiedent
lich zu Schaden und Verlusten an Zierpflanzen u. a. bei Tulpen, Cyclamen, 
Chrysanthemen, Nelken, Erika, Weihnachtssternen, Gerbera (Westfalen, Weser
Ems, Hamburg, Siidbaden). In einem Mainzer Betrieb 40 0/o Ausfall bei 
Gloxinia. - Infektionen mit Py t h i  um, teilweise in Verbindung mit anderen 
Filzen, waren haufig anzutreffen und erreichten zuweilen beachtliches AusmaB, 
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so gab es im Amtsbezirk Mainz bei Pelargonien-Jungpflanzen 60 0/o Ausfall sowie

groHere Einbu.Ben bei Levkojen und Begonien. Erhebliche Schaden in Weser-Ems 
an Aechmea fasciata, Totalverluste bei Ageratum und 30 0/o Einbu.Ben bei einem 
Satz von 1000 Crossandra (Rheinland-Pfalz). Im gleichen Gebiet wurden 10 OOO 
Gladiolenpflanzen zu tiber 50 0/o befallen (unter Beteiligung von Fusarium), 
au.Berdem gingen etwa 500 Hortensienpflanzen verloren; in Nordrhein mu.Bten in 
den meisten Betrieben bei Weihnachtssternen Bekampfungsma.Bnahmen ergriffen 
werden. - W u r z  e 1 b r a  u n e (Thielaviopsis) gab es u. a. an Euphorbia, Pelar
gonien, Primeln, bei denen in einem Betrieb im Raum Mainz die Ausfalle 
zusammen mit Botrytis 80 '0/o erreichten, ferner waren Cyclamen haufiger er
krankt (Berlin, Hamburg, Westfalen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Bayern). -
C y l i n  d r o c a r p  o n  -Arten (Nectria) waren der Anla.B fur gro.Bere Verluste 
bei Rhododendron und Cyclamen (Weser-Ems, Westfalen}, au.Berordentlich stark 
war der Befall in Nordrhein. - G r a u s  c h i m m  e I (Botrytis) zeigte sich ver
starkt an vielen Zierpflanzenarten, u. a. Cyclamen, Tulpen, Freesien, Chrys
anthemen, Begonien, Fuchsien, Azaleen, Nelken, Rosen, Gladiolen. In Kurhessen 
waren auch Triebspitzen von Blaufichten starker befallen und in Weser-Ems kam 
es bei Fichten- und Tannenarten nach der Infektion zum Absterben des Austriebs. 
Als ,,enorm" wurde die Infektion von Stengeln und Blattern bei Cyclamen im 
Amtsbezirk Trier bezeichnet, wo auch vielfach die Chrysanthemenbltiten sehr 
stark in Mitleidenschaft gezogen waren. - Schaden in gro.Berem Ma.Be durch 
C y l i n  d r o c l a d i  u m  an Eriken und Azaleen wurden gemeldet aus Weser-Ems, 
Nordrhein, Westfalen. Der Umfang der Einbu.Ben war in Nordrhein so gro.B, wie 
er in frtiheren Jahren nie beobachtet worden war. Erhebliches Vorkommen von 
Cylindrocladium scoparium an Rhododendron simsii (Weser-Ems). - P e n  i
c i l l  i u m  an Tulpen, Gladiolen, Strelitzien und Ornithogalum (Hamburg, Weser
Ems, Westfalen, Rheinland-Pfalz). - E c h t e r  M e  h It a u  zeigte sich in unter
schiedlicher Starke an Chrysanthemen, Begonien, Hortensien, Cinerarien, Wicken 
und einigen anderen Zierpflanzen (Berlin, Weser-Ems, W estfalen, Rheinland-Pfalz, 
Nordwtirttemberg, Nordrhein). - R o s e n  m e  h 1 t a u (Sphaerotheca pannosa) in 
erheblichem Umfang und mit Tendenz zur Zunahme an Rosen unter Glas und im 
Freiland, dabei gab es deutliche Sortenunterschiede (Berlin, Hamburg, Weser
Ems, Kurhessen, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Nordwtirttemberg, 
Nordbaden). - F a  1 s c h e r  M e h l  t a u  war anzutreffen an Cinerarien und Rosen 
im Gewachshaus und im Freiland (Nordwtirttemberg, Rheinland-Pfalz, Kur
hessen, Hamburg). - M e  h It a u  (ohne nahere Angabe) starker an Begonien 
(Stidbaden}, verbreitet an Rosen (Weser-Ems, Hessen-Nassau, Niedersachsen, 
Westfalen, Rheinland-Pfalz); weiter wurden als befallen gemeldet: Chrys
anthemen, Hortensien, Erika. - S t e r n  r u f3 t a u  der Rosen erreichte_ gro.Bere 
Bedeutung in Westfalen, gebietsweise in Rheinland-Pfalz, Nordrhein, Nord
wtirttemberg, vielfach stark bei anfalligen Freilandrosen (Weser-Ems, Kur
hessen). - C h r y s a n t h e m  e n  - W e i .B r o s t  ftihrte zu teilweise beachtlichen 
EinbtJ..Ben in Nordrhein, Rheinland-Pfalz, Kurhessen und war starker verbreitet 
in Bayern. - P e 1 a r g o n  i e n  r o s t (Puccinia pelargonii-zonalis) trat in erheb
lichem Umfange auf in Berlin, Weser-Ems, Bremen, Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Nordwtirttemberg. Deutliche Sortenunterschiede in der Anfalligkeit waren fest
stellbar. - Gro.Bere Partien von Lowenmaul starben durch L 6 w e  n m  a u  1 r o s t 
ab (Abz. Trier). - R o s e n  r o s t spielte teilweise, vor allem in ungtinstigen, 
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feuchten Lagen, eine groBere Rolle und hreitete sich mehr aus (Nordwilrttem
berg); beachtlicher Befall ferner in Kurhessen, Rheinland-Pfalz und vereinzelt in 
Westfalen. - N e  1 k e n  r o s t zum Teil herdartig und stark (Rheinland-Pfalz), 
verbreitet in Westfalen; er bereitete in Nordwilrttemberg vielen Betrieben 
Schwierigkeiten, weil die feuchte Oktober-Witterung fur die Ausbreitung des 
Pilzes ideal war. - R o s t  k r a n k  h e  i t  e n  (ohne nahere Angaben) traten auf 
an: Chrysanthemen, Pelargonien, Lobelien, Bartnelken, Lowenmaul und waren 
erheblich an Nelken (Hamburg, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordwilrttem
berg). - Von November an erkrankten Chrysanthemen durch A s  co c h y t a  -
Befall, die Infektion war in Bayern starker als in anderen Jahren, Schaden ferner 
in Westfalen und gebietsweise in Rheinland-Pfalz, wo u. a. bei einem Satz von 
5000 Pflanzen 50 °/o Ausfalle zu verzeichnen waren; deutliche Empfindlichkeits
unterschiede der Sorten wurden festgestellt. - Fus a r i um - Arten traten in 
vielen Teilen der Bundesrepublik an verschiedenen Zierpflanzen auf und ver
ursachten teilweise groBere Schaden. Verluste entstanden an Pachysandra-Jung
pflanzen, Nelken, Aechmea fasciata und Veilchen (Weser-Ems), in Rheinland
Pfalz verstarktes Auftreten des Pilzes an Tulpen, 20 0/o Ausfalle bei einem Satz 
von 15 OOO Narzissenzwiebeln, Zunahme an Cyclamen und Nelken. Im Raum 
Bingen groBe EinbuBen bei Dahlien (Fusarium-FuBvermorschung), im Amts
bezirk Mainz bei Lowenmaul; im Raum Neustadt gingen unter Beteiligung von 
Pythium 5000 Gladiolenpflanzen verloren. In einem nordbadischen Betrieb 
Ver lust von etwa 50 °/o von 10 OOO Freesien durch Fus a r i um ox y s po r um, 

mitbeteiligt war das F r  e e s i a - S t  r e a k - V i r u s. Die gleiche Fusariumart 
zwang in Nordrhein in einem Betrieb bei Schnittcyclamen zur Aufgabe der 
Kultur und verursachte hohe EinbuBen bei Nelken. - Starke A s t e r n  w e  1 k e 
bei Herbstastern (Dbz. Bad Kreuznach). - Sc le ro t i n  i a schadigte zusammen 
mit Rhizoctonia in groBerem Umfange Gerbera (Weser-Ems). - P h y  top h -
t ho r a - Befall verursachte groBere EinbuBen an Pachysandra, Rhododendron, 
Erika (Weser-Ems), an letzterer auch in Bremen; betrachtliche Ausfalle bei 
Usambara-Veilchen (Berlin), bei Gloxinien und Gerbera (Nordwilrttemberg, 
Rheinland-Pfalz). Erhebliche Schiiden an Anthurium und Erika in Nordrhein und 
Westfalen, hier auch bemerkenswertes Auftreten an Usambara-Veilchen und 
Azaleen-Jungpflanzen. - In erster Linie waren Nelken, ferner Ganseblilmchen, 
Cinerarien, Begonien sowie Veilchen und Chrysanthemen durch Alt e r  n a r i a  
infiziert. Der Schaden hielt sich zumeist in Grenzen, war starker in Weser-Ems, 
Nordrhein und Rheinland-Pfalz. - R a m u  la r i a - B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k 
h e  i t  der Primeln erreichte bedeutenderes AusmaB in Rheinland-Pfalz, Nord
rhein, Nordwilrttemberg, Berlin. - Bei Christrosen waren 20 °/o der Bestande 
mit Co n i o t h y  r i um (Schwarzfleckenkrankheit) befallen (Abz. Mainz), Vor
kommen auch in Schleswig-Holstein. - R i n d e  n f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  it ver
ursachte bei Rosenstecklingen etwa 60 0/o Ausfall; die Krankheit war von 
befallenen Mutterpflanzen mit den Stecklingen eingeschleppt worden, daher blieb 
eine Behandlung im Vermehrungsbeet wirkungslos (Nordbaden). Vereinzelt stark 
im Raum Koblenz. - Die Bedeutung von Sept o r  i a blieb gering, lediglich bei 
Anthurien unter Glas in einigen Fallen beachtliches Vorkommen (Mittelfranken). 
- 0 h r 1 a p p  c h e n  k r a n k  h e  i t  (Exobasidium) an Azaleen auf Einzelfalle in
Rheinland-Pfalz beschrankt. - Verschiedentlich litten Eriken unter einem Trieb
sterben <lurch Infektion mit G lo m e r e  l la (Weser-Ems, Westfalen); in Rhein-
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land-Pfalz und Nordrhein Schaden an Dieffenbachia. - Rasenflachen wiesen 
Hexenringe, hervorgerufen durch S c h w i n d  1 i n  g e ,  in teilweise erheblichem 
AusmaJ3e auf (Hamburg, Westfalen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein). - Erstmals 
Vorkommen des T i n t  e n  f i s  c h p i  1 z e s in groJ3erem Umfange in Zierrasen 
einer Gemarkung des Altkreises Trier. - X a n t  h o m o  n a s  p e l a r g o  n ii 
verursachte im Amtsbezirk Neustadt bis zu 30 °/o Ausfalle an Pelarganien, blieb 
aber insgesamt in Rheinland-Pfalz schwacher als in den Vorjahren, trat starker 
in verschiedenen westfalischen Betrieben in Erscheinung. - b 1 f 1 e c k  e n  -
k r a n k  h e  i t  (Xanthomonas) an Begonien mehrfach in Westfalen, gebietsweise 
starker in Rheinland-Pfalz und zunehmend in Nordbaden; hier wurde die Er
scheinung darauf zurilc..�geflihrt, daB importierte Jungpflanzen dem deutschen 
Standard nicht ganz entsprachen. - C o r  y n e b a c t e r  i u m  fa s cia n s stark 
an Zanal-Pelargonien in Bremen, Befall auch in Kurhessen. - F e u e r  b r a n d  
zeigte im nordostlichen Kilstenraum von Niedersachsen eine weitere Ausbreitung, 
besonders im Raum Cuxhaven, in erster Linie waren WeiJ3darnbilsche erkrankt; 
die Hertle wurden bis zu 5 km Tiefe im Landesinneren und nicht nur in unmittel
barer Kilstennahe registriert. Gebietsweise an Crataegus-Arten in Schleswig
Halstein, in einer Baumschule in Bremerhaven an Cotoneaster festgestellt. -
F r e e s  i e n  m o s a i k verursachte mehrfach (Raum Mainz) EinbuBen van 30 bis 
80 0/o an Freesien, in westfalischen Spezialbetrieben muJ3ten groJ3ere Bestande 
vernichtet werden. - V i  r as e n  (ohne nahere Angabe) gemeldet an Freesien 
(Hamburg, Kurhessen, Nordwilrttemberg), Euphorbia (Westfalen), von Astern 
und Dahlien (Rheinland-Pfalz). - R i n g s  p o t  v i r u s  an Odontoglossum 
(Hamburg); S c h w a r z  s t r i c h  e 1 v i r u s  an Cymbidien (Westfalen); R i n g  -
und B a n d  f I e c k  e n  v i r u s  bei eingefilhrten Japan-Zierkirschen (Nardrhein). 
- K n  o 11 c h e n  k r a n k  h e  i t  bei Erika verursachte mehrfach Verluste
(Weser-Ems); sie filhrte durch starke Wuchshemmungen erstmals in einem
Mainzer Betrieb im Dezember zu Tatalschaden und zeigte sich erneut massiv im
August/September. - P a p i  e r  b I ii t i g k e i t  blieb gering bei Tulpen (Nord
rhein, Rheinland-Pfalz), dagegen Totalausfall in einem Falle bei Gladiolen
(Abz. Mainz).

Im Berichtsjahr gab es vielfach ein groBeres Vorkammen verschiedener B 1 a t  t-
1 a u  s e an Zierpflanzen, dabei waren u. a. betroffen: Asparagus, Nelken, 
Freesien, Chrysanthemen, Cinerarien, Hartensien, Cyclamen und Rosen. Als 
ungewohnlich stark wurde die Verlausung van Sommerblumen und Ziergeholzen 
in Westfalen bezeichnet, in Nardrhein waren haufig BekampfungsmaBnahmen 
erforderlich. Im Oktober Befallszunahme an Unterglaskulturen verschiedener 
Zierpflanzen (Nardwilrttemberg). - Koniferen, insbesandere Blaufichten und 
Omorikafichten, wiesen zum Teil sehr betrachtlichen Besatz mit F i c h t  e n  -
r o h  r e  n 1 a u  s e n  auf, BekampfungsmaJ3nahmen wurden erforderlich. 'Uber
durchschnittlich hoch war das Auftreten in Rheinland-Pfalz, ortlich starker in 
Weser-Ems und sehr heftig an Blaufichten in Berlin. - F i c h t  e n  g a 11 e n  -
1 a u  s e wurden van verschiedenen Stellen gemeldet, groJ3eres Varkommen in 
Hessen-Nassau und Nordwilrttemberg. - W o 11 a u  s e (ohne nahere Artangabe) 
und D o u g  1 a s  i e n  w o 11 a u  s machten sich an Nadelholzern schadigend be
merkbar, schwerer Befall im Amtsbezirk Trier, starker gebietsweise in Weser
Ems, Rheinland-Pfalz und Westfalen, hier an Baumschulgeholzen. - Verstarkte 
Populatianen der S a n  - J a  s e - S c  h i  1 d 1 a u  s an vielen Ziergeholzen (Abz. 
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Neustadt). - S c  h i  1 d 1 a u  s e fanden sich an verschiedenen Zierpflanzen wie 
Farnen, Orchideen, Fuchsien, Ficus und Baumschulgeholzen in wechselnder 
Intensitat (Westfalen, Rheinland-Pfalz, Siidbaden). - Rosen, Zier- und Laub
geholze, StraBenbaume und Boschungsbepflanzungen mit Haseln, Linden, Weiden 
usw. zeigten groBeres Vorkommen des G o  1 d a f t e r s , besonders betroffen waren 
Autobahnstrecken in Nordrhein, der Stadtwald in Koln und die dortigen Auto
bahnteile sowie Berliner Garten und Griinanlagen. - E u 1 e n  r a u  p e n  (ohne 
nahere Artangabe) traten massiv in mehreren Betrieben (Raum Mainz) an 
Chrysanthemen auf und schadigten in Berlin erheblich Cyclamen sowie Zonal
pelargonien auf den Balkonen. - Im Amtsbezirk Mainz totaler Mischbefall einer 
Pappelallee durch P a p p  e lg 1 a s  f 1 ii g I er und Gr o B en P a pp e 1 b o ck, 
Rodung infolge Verkehrsgefahrdung erforderlich. Der GroBe Pappelbock zeigte 
sich auch an anderen StraBenpflanzungen im Raum Mainz zahlreich. - Eine 
7500 m2 gro.Be Rasenflache litt stark unter Engerlingen des G e m  e i n  e n  B r a c h 
k a f e r  s (Berlin). - Nach massiven Engerlingsschaden im Sommer wurde Mitte 
August im Bereich eines Golfplatzes (Kreis Rastatt) ein ungewohnlich starker 
Flug des Jo h a n n  i s  k a f e r  s (Anoxia villosa F.) beobachtet. - Heftig 
schadigten L i  1 i e n  h a  h n c h e n  in Nordrhein. - Beachtliches Auftreten von 
I 1 ex - M i n i  e r f 1 i e g e n  in Garten und Parkanlagen (Raum Dortmund). -
S ii B w a s  s e r  s c h w a  m m  e iiberzogen in Berlin verschiedene Wasserpflanzen, 
darunter Seerosen-Hybriden, derart stark, da.B der betroffene Betrieb Bekamp
fungsratschlage erbat. - W e i c h  h a  u t m i  1 b e  n wurden in Westfalen, Kur
hessen, Rheinland-Pfalz und Berlin festgestellt, sie schadigten zum Teil starker 
verschiedene Zierpflanzen, darunter Alpenveilchen, Azaleen, Usambara-Veilchen 
und Chrysanthemen. - N a  d e  1 h o  1 z s p i n n  m i  1 b e n  waren haufiger an ver
schiedenen Fii::htenarten, Juniperus und gelegentlich an Lebensbaumen in Berlin; 
au.Berdem aus Hamburg gemeldet. - An verschiedenen Zierpflanzen zeigten sich 
wahrend dP.s gesamten Berichtszeitraumes S p i n n  m i  1 b e n  in unterschiedlicher 
Starke, vor allem an Chrysanthemen, Nelken, Asparagus, Rosen (Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Nordwiirttemberg). - N e m a t o d e  n (ohne nahere Artangabe) 
wurden in einem Rosenbestand in Weser-Ems schadlich, wobei in 250 cm3 Boden 
2150 Tiere gezahlt wurden; starkerer Alchenbefall bei Staudenphlox (Nieder
sachsen). - BI a t  t a  I c h e n  an Begonien und Cyclamen in Hamburg und West
falen, hier auBerdem gro.Bere Verluste bei Farnen. - S t e n  g e I a I c h e n  in 
einem Fall an Tulpen schadlich (Westfalen). - W u r z  e I g a 11 e n  a 1 c h e n  ver
einzelt starker an Rosen (Schleswig-Holstein). 

12. Vorrats- und Mater!alschadlinge

Apfel wiesen verschiedentlich F r  u c h t f a  u 1 e n  auf, beteiligt waren Monilia 
und Gleosporium. Die Erscheinungen waren gebietsweise stark in Rheinland
Pfalz; im Gaslager aufbewahrte Apfel erlitten im Markgraflerland EinbuBen von 
3 bis 5 °/o durch Gleosporium, zusammen mit S c  h a  1 e n  b r a  u n e und L e n t  i -
z e 11 e n  f 1 e c k  e n  betrugen die Verluste nicht selten 10 0/o. Sehr spat geerntete 
Apfel waren auf Naturlagern im Raum Ingelheim verstarkt mit Lentizellenflecken 
besetzt. S t i p  p i g  k e i t  zeigte sich recht hoch mit Tendenz zur Zunahme in ver
schiedenen Teilen der Bundesrepublik. Verstarktes Vorkommen in Hessen
Nassau, extrem unterschiedliche Erkrankungsraten an den Apfelsorten ,,Cox 
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Orange" und ,,Golden Delicious·' in Rheinland-Pfalz. Allgemein verbreitet war 
in Hamburg bei ,,Cox Orange" die R i s s  i g k e i t. Vermutlich in erster Linie 
witterungsbedingt und infolge spaten Erntezeitpunktes wurde bei ,,Jonathan
Apfeln" im Dezember eine v o r  z e i t  i g e G e n  u Br e i  f e festgestellt: 50 bis 
60 0/o der Frilchte waren mehlig (Nordwilrttemberg). - Kartoffeln litten in 
wechselndem Umfange unter N a  B - und B r a u n  f a  u 1 e ,  in Stidbaden waren 
vor allem mittelfrilhe Sorten betroffen. Die Verluste erreichten im Einzelfall 
durch Naflfaule im Raum Freiburg bis 8 0/o, durch T r o c k e n  f a  u 1 e maximal 
bis 3 0/o (Stidbaden). H o h  1 h e r  z i g k e i t  bis zu 5 0/o (Amtsbezirk Neustadt). In 
Kurhessen breitete sich W e i  B £a u 1 e aus, in zwei Fallen war die E i s e n  -
f I e c k  i g k e i t  haufiger (Kreis Tuttlingen). - Futterrilben litten unter L a g e r 
f ii u 1 e n  , oft nach Befall durch das Rilbenkopfalchen. Auflerordentlich stark 
war die Faulnis in Mieten und Kellem im Raum Neustadt. - Die zu warme 
Witterung bedingte relativ hohe Mietentemperaturen und dadurch Schadigung 
eingelagerten Selleries durch Sc le rot in i a (Nordrhein). Verschiedene Faulen, 
u. a. P h o ma , gab es bei Sellerie, Dauerweiflkohl und Kopfsalat (Schleswig
Holstein, Kurhessen, Nordrhein). Nach Primarschaden durch Mohrenfliegen und
Mohrenminierfliegen sekundar erhebliche Ausfalle bei Mohren durch B a k -
t e r  i e n  f a  u 1 e (Nordrhein). - E c h t e r  H a u s s  c h w a m  m in einem Keller
in Kurhessen festgestellt.

Das Vorkommen der K a r t  o f f  e 1 k e 11 e r  1 a u  s war verschiedentlich stark in 
Nordwiirttemberg, in Rheinland-Pfalz fand sie sich auch an eingelagerten 
Mohren. - Im ganzen Berichtszeitraum gab es aus vielen Gebieten Meldungen 
ilber das Auftreten von K o r n  k a f e r n  in Getreidespeichern, bauerlichen An
wesen sowie in Getreidemiihlen; meist war der Kafer mit anderen Vorrats
schadlingen vergesellschaftet. Als stark wurde der Befall bezeichnet in Weser
Ems, Niedersachsen, Hessen und, vereinzelt, in Nordwilrttemberg. - M o d e r  -
k a f e r  starker in Wohnhiiusern (Nordwilrttemberg), ferner in Neubauten und 
Getreidelagern (Schleswig-Holstein, Westfalen, Bayern). - 2,5 t Weizen waren 
in einem Vorratslager <lurch S c  h i m  m e  1 k ii f e r  befallen (Amtsbezirk 
Koblenz). - Im November war Lagergetreide eines Betriebes im Kreis Lippe 
betrachtlich von M e  h 1 k a f e r n  besetzt; sie traten wiederholt in Erscheinung in 
Westfalen und Nordwiirttemberg. - R e i s  m e  h 1 k a f e r  (ohne nahere Art
angabe) zeigten sich verschiedentlich und wiesen Tendenz zur Ausbreitung und 
Befallszunahme auf; es scheint, dafl sie mit Niihrmittel-Importen verschiedener 
Art eingeschleppt werden. In samtlichen Wohnraumen eines landwirtschaftlichen 
Betriebes waren die Kafer anzutreffen (Kurhessen); ferner war hier auch Futter
getreide sehr stark befallen, das ilber einem warmen Schweinestall lagerte und 
dadurch gilnstige Entwicklungsbedingungen fur die Kafer bot. Immer wieder 
wurde ilber das Vorkommen in Futtergetreide au£ bauerlichen Speichern geklagt, 
die Schadlinge wurden meist erst entdeckt, wenn sie von da in die Wohnraume 
einwanderten (Westfalen). - In zunehmendem Mafle Verseuchung von Lager
getreide mit dem R o t  b r a u  n e n  R e i s m  e h  1 k a f e r ,  in einem Falle Massen
vermehrung (Nordwilrttemberg), gebietsweise sehr stark in Schleswig-Holstein. 
- G e t  r e  i d  e p 1 at t k a f e r  mehrfach in Futtermittellagern und au£ Speichern
beobachtet, haufig zusammen mit anderen Kiiferarten. Dber Ausbreitung des
Befalls wurde aus dem Nordrheingebiet berichtet; beachtlich war das Vorkommen
u. a. in Weser-Ems und Hessen-Nassau. - Der A u s t  r a 1 i s  c h e  D i e  b k  a f e r
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machte BegasungsmaBnahmen (Varrate van Knodelmehl) erforderlich und war 
auch bei Trackenkartaffeln anzutreffen (Berlin). - GroBeres Auftreten van 
Me s sin g k a fe r n  in Wahnhausern aus dem Ostalbgebiet gemeldet, in Berlin 
in einem Fall in Kartaffelknodelmehl gefunden, mehrfach zahlreich in 
Wahnungen in Westfalen und Kurhessen. - Bedeutendes Auftreten van B r a t
k a f e r n  gab es in Wahnraumen (Kurhessen), zunehmende Besiedlung van 
Lagergetreide und anderen Varraten, z. B. Trackenabst, Trackengemilse und 
Milcherzeugnissen (Nardwilrttemberg, Berlin). - BekampfungsmaBnahmen 
wurden in einem Rahtabaklager gegen den K 1 e i n  e n T a  b a k k a f e r erforder
lich (Berlin). - Nicht selten war die K a r n  m att e, sehr starkes Auftreten in 
Kurhessen, ferner im Verein mit anderen Getreideschadlingen auf Speichern in 
Westfalen, Schleswig-Halstein, S ildbaden. - Wachsender Befall van Me h 1-
m a t t e n  in westfalischen Milhlenbetrieben; ferner festgestellt auf Karnboden 
(Kurhessen). - In Berlin muBten gegen die S p e i c h e r  m att e in Rahkakaa 
und Trackenfrilchtelagern BekampfungsmaBnahmen durchgefilhrt werden. -
Verstarktes Varkammen van Raupen der D o r r  a b s  t m a t t e  in einem Nilsse 
und Frilchte verarbeitenden Betrieb (Amtsbezirk Neustadt), in Hamburg an 
Sannenblumenkernen, in Berlin an Trackenfrilchten. - Der F 1 i e g e n  besatz in 
Wahnungen, Kilchen und Stallen war sehr erheblich, die Bekampfung machte 
teilweise Schwierigkeiten (Kurhessen, Wiirttemberg). - Die D e ut s c h e
S c h a b e war zahlreich vertreten in einem Auslanderwahnheim sawie einer 
Geflilgelschlachterei in Westfalen, wurde weiterhin gemeldet aus Wahnungen in 
Nardrhein und Berlin. - G r a s  m i  1 b e  n wanderten van Rasenflachen ab und 
drangen massenhaft in Wahnraume ein (Berlin, Kurhessen). - B a c k  a b s  t
m i 1 b e  n an gelagertem Trackenabst und Pflaumenmuskanzentrat (Berlin); 
H a u s  m i  1 b e  n besiedelten starker Neubauwahnungen in Kurhessen, der Befall 
war sehr hartnackig. ( G. S c h m i dt )  
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2. Organisation

FREISTAAT BAVERN 

Bayerische Landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau -
Abt. Pflanzenschutz, Miinchen 

Dienstherr: Bayerisches Staatsministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft 
und Forsten 

Dienstbereich: Freistaat Bayern 

Anschrift: 8000 Munch en 19, Menzinger StraBe 54, Telefon (O 89) i 79 91 
(Postanschrift: 8000 Munchen 38, Postfach) 

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

Nachgeordnet: 

AuBenstelle fur Nematodenbekampfung, 8858 Neuburg/Donau, BahnhofstraBe B 147 

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

807 lngolstadt, Auf der Schanz 43, Telefon (08 41) 25 93 u. 3 31 78 

82 Rosenheim, PrinzregentenstraBe 39, Telefon (0 80 31) 3 21 78 u. 3 22 48 

836 Deggendorf, Grafinger StraBe 81, Telefon (09 91) 80 24 

84 Regensburg, Weinweg 2-6, Telefon (09 41) 2 40 27 

858 Bayreuth-Altstadt, Adolf-Wachter-StraBe 10, Telefon (09 21) 6 30 68 

88 Ansbach, BrauhausstraBe 9 a, Telefon (09 81) 56 40-56 48 

87 Wurzburg, LuxburgstraBe 4, Telefon (09 31) 7 2011 

89 Augsburg-Stadtbergen, BismarckstraBe 62, Telefon (08 21) 52 32 93 

und der Beauftragte fur den amtlichen Rebschutzdienst an der Bayerischen 
Landesanstalt fur Wein- und Gartenbau in Wurzburg-Veitshochheim, 
Telefon (09 31) 9 10 91 

LAND BADEN-WORT TEMBERG 

Landesanstalt fur Pflanzenschutz Stuttgart 

Dienstherr: Ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Umwelt 
Baden-Wiirttemberg 

Dienstberelch: Land Baden-Wiirttemberg 

Anschrift: 7000 Stuttgart 1, ReinsburgstraBe 107, Telefon (07 11) 66 76-7 73 

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

Dienstherr: Regierungsprasidium Stuttgart 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Stuttgart 

Anschrift: 7000 Stuttgart 1, BreitscheidstraBe 4, Telefon (07 11) 20 50 / 41 88 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Rat Dr. Georg M e I n e r t  

Reglerungsprasidium Karlsruhe - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasidium Karlsruhe 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Karlsruhe 

Anschrift: 7500 Karlsruhe, AmalienstraBe 25, Telefon (0721) 13535 52-4 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Rat Dr. Gerhard B r o d 

Reglerungsprasidium Freiburg - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasldium Frelburg 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Freiburg 

Anschrift: 7800 Freiburg i. Br., HauptstraBe 34, Telefon (07 61) 3 19 39 

Leiter: Oberreg.-Biologe Dr. Theodor K o  c k 

Regierungsprasidium Tubingen - Pflanzenschutzdienst 

Dienstherr: Regierungsprasldium Tiibingen 

Dienstbereich: Regierungsbezirk Tiibingen 

Anschrift: 7400 Tubingen, KeplerstraBe 2, Telefon (0 71 22)2 81 

Leiter: Oberreg.-Landw.-Ratin Brigitte K I i s c h o w s k i 

73 

Die Berichte der Landesanstalt fur Pflanzenschutz Stuttgart, der Pflanzenschutzdienst
stellen der Regierungsprasidien Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tilbingen werden 
in diesem Jahresbericht wieder zusammengefaflt. 

Die Abktirzungen bedeuten: LA= Landesanstalt ftir Pflanzenschutz, S = Ptlanzen
schutzdienst des Regierungsprasidiums Stuttgart, KA = Pflanzenschutzdienst des 
Regierungsprasidiums Karlsruhe, FR= Pflanzenschutzdienst des Regierungsprasidiums 
Freiburg, Ttl' = Pflanzenschutzdienst des Regierungsprasidiums Ttibingen. 

LAND HESSEN 

Pflanzenschutzamt Frankfurt a. M. 

Dienstherr: Hessisches Landesamt fur Landwirtschaft, Kassel, 
Kolnische StraBe 48-50 

Dienstbereich: Hessen - Nassau (Reg.-Bez. Darmstadt) 

Anschrift: 6000 Frankfurt a. M.-Hausen, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-StraBe 2, 
Telefon (0611) 772454 und 773448 

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

Dienstherr: Hessisches Landesamt fur Landwirtschaft, Kassel 

Dienstbereich: Nordhessen {Kurhessen) 

Anschrift: 3500 Kassel-Harleshausen, Am Versuchsfeld 17, Telefon (0561) 8 8141 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Heinrich Z i m m e r m a n n 

LAND RHEINLAND-PFALZ 

Landespflanzenschutzamt Rheinland-Pfalz 

Dienstherr: Ministerium fur Landwirtschaft, Weinbau und Umweltschutz 
Rheinland-Pfalz, Mainz 

Dienstbereich: Rheinland-Pfalz 

Anschrift: 6500 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer StraBe 144, 
Telefon (061 31) 34001 und 34002 

Leiter: Ltd. Regierungsdirektor Dr. Karl H a n  u B 

Nachgeordnete Dienststellen: 

Bezirkspflanzenschutzamt Koblenz in 
5401 Emmelshausen, RathausstraBe 1 

Bezirkspflanzenschutzamt Rheinhessen in 
6500 Mainz-Bretzenheim, Essenheimer StraBe 144 

Bezirkspflanzenschutzamt der Pfalz in 
6730 Neustadt, HohenzollernstraBe 28 

Bezirkspflanzenschutzamt Trier in 
5500 Trier, ChristophstraBe 4 

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg 

Dlenstherr: Landwirtschaftskammer Rheinland 

Dienstbereich: Regierungsbezirke Di.isseldorf und Ki:iln 

Anschrift: 5300 Bonn-Bad Godesberg, MittelsttaBe 99, Telefon (0 22 21) 3769 31-33 

Leiter: Ltd. Landwirtschaftsdirektor Raymund W ach e n d o r f f  

lnstitut fUr Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde (IPSAB}, Munster 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe 

Dienstbereich: Landesteil Westfalen-Lippe 

Anschrift: 4400 Munster, von-Esmarch-StraBe 12, Telefon (02 51) 59 94 61 

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

Pflanzenschutzamt Hannover 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer Hannover 

Dienstbereich: Regierungsbezirke Hannover, Hildesheim, Uineburg und Stade, 
Verwaltungsbezirk Braunschweig 

Anschrift: 3000 Hannover 91, Wunstorfer LandstraBe 9, 
Telefon (0511) 1 66 5764 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Dr. Karl Fr i t z  s c h (bis 31.8.1974) 
(kommiss.) Landwirtschaftsoberrat Dr. Erasmus G e r s  d o  r f (ab 1.9.1974) 

Bezlrksstellen 

3300 Braunschweig, HochstraBe 17, Telefon (05 31) 7 10 84 

2140 Bremervorde, Neue StraBe 22, Telefon (0 47 61) 22 68 

3070 Nienburg (Weser), Riihmkorffstr. 12, Teiefon (0 50 21) 20 15 

3410 Northeim/Hann., Bahnhofstr. 14, Telefon (0 55 51) 74 13 

3110 Ueizen/Hann., Wiiheim-Seedorf-Str., Telefon (05 81) 40 96 

Pflanzenschutzamt Oldenburg 

Dienstherr: Landwlrtschaftskammer Weser-Ems, Oldenburg 

Dienstbereich: Verwaltungsbezirk Oldenburg, 
Regierungsbezirke Aurich und Osnabriick 

Anschrift: 2900 Oldenburg, 'Mars-la-Tour-StraBe 9-11, Telefon (0441) 2251 

Leiter: Ltd. Landwirtschaftsdirektor Dr. Paul B I a s  z y k 

Bezlrksstellen 

2900 Oldenburg, Mars-ia-Tour-Str. 9-11, Telefon (04 41) 22 51 

2960 Aurich, Am Pferdemarkt 1, Telefon (0 49 41) 34 60 und 25 82 

4470 Meppen, Hasebrink 1, Postfach 166, Telefon (0 59 31) 24 94 

4500 OsnabrOck, Nauer Graben 19/21, Telefon (05 41) 2 77 81 

LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 

Landesoberbehorde: 

Pflanzenschutzamt des Landes Schleswlg-Holsteln 

Dienstherr: Der Minister fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten 
des Landes Schleswig-Holstein 

Dienstbereich: Schleswig-Holstein 

Anschrift: 2300 Kiel 1, West ring 383, Telefon (04 31) 4 16 46 

Leiter: Regierungslandwirtschaftsdirektor Dr. Hans S c  h m I d t 
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Untere Landesbehorden: 

Arnt fur Land- und Wasserwlrtschaft Flensburg 
Abteilung Pflanzenschutz 

2340 Kappeln, HindenburgstraBe 2 a, Telefon (0 4642) 21 31 

Arnter !Or Land- und Wasserwirtschaft Heide und Husurn 
Abteilungen Pflanzenschutz 

2250 Husurn, Herzog-Adolf-StraBe 1 b, Telefon (048 41) 27 46 

Arnt fiir Land- und Wasserwirtschaft ltzehoe 
Abteilung Pflanzenschutz 

2084 Rellingen, HauptstraBe 108, Telefon (041 01) 225 81 

Arnt fiir Land- und Wasserwirtschaft Kiel 
Abteilung Pflanzenschutz 

2300 Kiel 1, Westring 383, Telefon (04 31) 4 1646 

Arnt fur Land- und Wasserwirtschaft Lubeck 
Abteilung Pflanzenschutz 

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

FREIE UNO HANSESTADT HAMBURG 

A) Pflanzenschutzamt Hamburg

B) Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg

Dienstherr: Behorde fur Wlssenschaft und Kunst, Hochschularnt 

Dlenstbereich: Freie und Hansestadt Hamburg 

Organisation 

Anschrift: A) 2000 Hamburg 36, Marseiller StraBe 7, Telefon (040) 4123 23 52 

B) 2000 Hamburg 11, VersrnannstraBe 4 (Freihafen),
Telefon (040) 3 21 02 21 85

Leiter: A) bis 30. April 1974 
komrnissarlsch Wiss. Oberriitin Dr. Helga K ii h n e 
ab 1. Mai 1974 Abteilungsdirektor Prof. Dr. Dieter K n  6 s e I 

B) Abteilungsvorsteher Dr. Helmut P i I t z

FREIE HANSESTADT BREMEN 

Pflanzenschutzamt Bremen 

Dienstherr: Der Senator fur Wirtschaft und AuBenhandel 

Dienstbereich: Freie Hansestadt Bremen 

Anschrift: 2800 Bremen, Bahnhofsplatz 29, Ill, Telefon (0421) 3612575 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Or. Christian St a r k 
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LAND SAAR LAND 

Pflanzenschutzamt Saarbriicken 

Dienstherr: Landwirtschaftskammer fur das Saarland, SaarbrOcken 

Dienstbereich: Saari and 
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Anschrift: 6600 SaarbrOcken, LessingstraBe 12, Postfach 462, Telefon (06 81) 6 55 21 

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

LAND BERLIN 

Pflanzenschutzamt Berlin 

Dienstherr: Senator fur Wirtschaft 

Dienstbereich: Berlin (West) mit 12 Bezirken 

Anschrift: 1000 Berlin 33 (Dahlem), Altkircher StraBe 1-3, 
Telefon (030) 8 01081 Apparat 7015 oder 7014 

Leiter: Landwirtschaftsdirektor Dr. Hans-Peter P I a t e
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3. Personalverhaltnisse

Tabelle 1 

Wissen- Te chn i sche r 
Ver-

Sonsti ges 

Land und A mt 
sch aft- Die n s t  

w altun gs-
(ohne Reine-

licher im AuBen- in den Labo -
dienst 

·mache-

Dienst dienst ratorien frauen) 

Freis t a a t  B a y e rn 

B ayerische Landes-

anst alt Munch.en 28 147 15 10 6 

Land B ad e n -

W u r t t e mb e r g

Pflanzenschu tzdienst 

insgesamt 27 133 18 10 9 

Land He sse n 

PA Frankfurt 8 5 6 6 2 

PA Kassel 5 6 1 2 1 

Land R hein l and -

Pf a lz 

LP A Mainz einschl. Bezirks-

pflanzenschu tzamter 17 27 26 12 21 

Land No rd rhein -

W e s t f ale n 

PA Bonn 11 60 9 11 5 

IPSAB Munster 14 52 30 8 1 

Land 

Ni ed e rs achse n 

PA Hannover 14 32 18 16 34 

PA Oldenburg 9 44 6 10 1 

Land Schle swi g-

Ho ls t ein 

Pflanzenschu tzdienst 

insgesamt 12 39 19 12 2 

Han se s t ad t  Ha mb u r g

PA Hamburg 6 5 3 1 

Pflanzenbesch au 2 23 4 

Han se stadt B re me n 

PA Bre men 2 9,5 2 1 

Land S a arl and 

PA Saarbrucken 1 9,5 0,5 2,3 

Land B e rlin 

PA Berlin 4 7 6 2 1 
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4. Ausbildung von Fachkraften

Tabelle 2 

Refe-
En t-

Land undA mt 
Insp ek- Ausl.- wick- Lehr- Arbei ts- Son-

ren-
toren kraf te lungs- gange tagungen stiges 

dare 
helfer 

F r ei s taa t Ba y e r n

Bayerische Landes-

anstalt Miln chen 25 19 3 30 32 121 

Land Bad e n-

Wilr t t e mb e rg 

Pflanzenschu tzdienst 

insgesamt 11 13 4 1 26 47 

Land H e sse n 

PA Frankfur t 4 0 3 1 10 12 

PA Kassel 3 3 4 

Land R hei n land -

P falz 

LP A Mainz einschl. Bezirks-

pflanzenschu tza mter 2 1 2 30 

Land N o rd r hei n -

We s t fal e n  

PA Bonn 1 4 6 1 

IPSAB Munster 3 20 19 

Land 

Ni ed e r sachse n 

PA Hannover 1 3 1 2 

PA Oldenburg 1 1 

Land S chle sw ig -

H o ls t ei n  

Pflanzenschu tzdienst 

insgesamt 1 2 3 2 2 

Han se s tad t Ha mb u rg 

PA Hamburg 1 5 4 

Pflanzenbeschau 1 20 3 

Han se s tad t B r e me n

PA Bre men 2 

Land S aar land 

PA Saarbrilcken 2 

Land B e r li n

PA Berlin 4 
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An der Technischen Universitat Miinchen, Fakultat fur Landwirtschaft.und Gartenbau 
in Weihenstephan, lasen Prof. Dr. D i e r c k s  ,,Praktischer Pflanzenschutz" (WS 1974/75), 
Dr. Ko n i g  ,,Spezielle Schadlingskunde" (SS 1974 und WS 1974/75), O b s t  ,,Einfiihrung 
in die Schadlingskunde" (SS 1974) und Priv. Doz. Dr. W a 11 n o  f e r  ,,Bodenmikrobio
logie aus umwelttoxikologischer Sicht" (SS 1974) und ,,Allgemeine Mikrobiologie" 
(WS 1974/75); Prof. Dr. D i e r c k s  war mit beteiligt an der Gestaltung des ,,Phyto
pathologischen Seminars" (SS 1974). 

An der Fachhochschule fiir Gartenbau in Weihenstephan hielt Dr. Re i t h  m e  i e r  die 
Vorlesung ,,Grundlagen der Phytopathologie" (SS 1974 und WS 1974/75). 

An der Gartenbauschule in Wiesbaden unterrichtete Dr. L e i b  e r  im Fach Pflanzen
schutz und an der Hoheren Landbauschule in Grail Umstadt Dr. W e i  1 e r  ebenfalls 
im· Fach Pflanzenschutz. 

Im Fachbereich Biologie der Westfalischen Wilhelms-Universitat hielt Prof. Dr. H e  d -
d e  r g o t  t die Vorlesungen ,,Biologische Schadlingsbekampfung" (SS 1974) und ,,Virus
krankheiten der Kulturpflanzen und ihre Bekampfung" (WS 1974/75). An den Hoheren 
Landbauschulen in Coesfeld und Herford iibernahm Dr. Kr a u s e  regelmailig Vorle
sungen iiber Pflanzenschutz. 

An 5 Schulungen zur Vermittlung der nach § 14 (2) Pflanzenschutzgesetz erforderlichen 
Sachkenntnis nahmen 417 in Pflanzenschutz-Lohnunternehmen und anderen Pflanzen
schutzmittel gewerbsmailig anwendenden Betrieben Tatige teil. 

An der Universitat Hamburg, Fachbereich Biologie, Fachgebiet Angewandte Botanik, 
hielten im SS 1974 Dr. H. K ii h n e, Dr. E. L ii c k  e, Dr. F. S c h i c k  e d a n  z und Dr. R. 
S o l Phytopathologische Praktika fur Studenten der Biologie ab. Im WS 1974/75 wurde 
die Vorlesung iiber Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz von Prof. Dr. D. Kn o s e l 
gehalten. 

Dr. H. P i l t z  hielt im SS 1974 eine Vorlesung iiber Tierische Schadlinge und ihre Be
kampfung. Im WS 1974/75 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 Garten
bau), hielt Dr. H.-P. P l a t e  die Vorlesungen im Fach Phytopathologie und Pflanzen
schutz innerhalb der Studienrichtungen Gartenbau und Landespflege. Auilerdem wur
den die pflanzenschutzlichen Dbungen im Obst- sowie im Zierpflanzenbau durchgefiihrt. 

Dr. P l a t e  unterrichtete weiterhin im Fach Phytopathologie und Pflanzenschutz an 
der Staatlichen Fachschule fur Gartenbau Berlin die kiinftigen Techniker der Fach
richtungen Garten- und Landschaftsbau sowie Produktionsgartenbau. 
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5.Tagungen

Bayern: Sitzungen des Arbeitskreises Pflanzenschutz im Landeskuratorium fur 
pflanzliche Erzeugung (11. 1., 11. 2., 22. 4. und 23. 8.). - Tagung des Zuckerriiben
Verbandes Franken in Zeil (5. 2.). - Tagung der Arbeitsgruppe Pflanzenschutz 
im Deutschen Maiskomitee in Miinchen (7. 2.). - Himbeerseminar in der Nieder
bayerischen Lehr- und Versuchswirtschaft flir Obstbau in Deutenkofen (7. 3.). -
Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft fur Hopfenforschung e. V. in 
Miinchen (29. 3.). - Erdbeerseminar in der Niederbayerischen Lehr- und Ver
suchswirtschaft fur Obstbau in Deutenkofen (3. 4.). - Fachbesprechung fur 
Pflanzenschutztechnik in Triesdorf (8.-10. 4.). - Tagung des Siidbayerischen 
Zuckerriiben-Verbandes in Regensburg. (14. 5.). - Tagung des Technisch-Wissen
schaftlichen Arbeitsausschusses der Deutschen Gesellschaft fur Hopfenforschung 
in Hull (17. 5.). - Pressefahrt des Arbeitskreises Pflanzenschutz im Landes
kuratorium fur pflanzliche Erzeugung (27. 5.). - Vortragstagung des DLG-Aus
schusses fur Saatguterzeugung in Wiirzburg (19. 6.). - Osterreich-Lehrfahrt 
,,Bodenkultur - Landschaftspflege - Pflanzenschutz" (1.-6. 7.). - Sommer
fachbesprechung der Fachberater fur Pflanzenschutz im Gartenbau der Amter 
fur Landwirtschaft und Bodenkultur, Abt. Pflanzenschutz, in Miinchen (15.-
18. 7.). - Seminar ,,Landwirtschaft und Okologie" der Bayerischen Naturschutz
akademie in Miinchen-Griinwald (11.-12. 11.). - Sitzung des Ausschusses fur die
Anerkennung der Nematodenresistenz van Kartoffelsorten in Wiirzburg (20. 11.).
- Fachbesprechung der Abteilung Pflanzenschutz der Landesanstalt mit ihrem
AuBenbereich in Miinchen (16.-18. 12.). - Vortragstagung der Landesanstalt
,,Erfahrungsaustausch iiber die Problematik der chemischen Bekiimpfung van
Getreidekrankheiten" in Miinchen (19. 12.).

Baden-Wiirttemberg: 21. Baden-Wiirttembergischer Pflanzenschutztag in Oden
heim bei Bruchsal (5. 2.). - 38. Arbeitssitzung der Pflanzenarzte in Baden
Wiirttemberg in Rastatt (3.-4. 7.). - 39. Arbeitssitzung in Kiinzelsau, SchloB 
Stetten (10.-11. 12.). 

Hessen, Frankfurt: Vertreter des Pflanzenschutzamtes haben im Verlauf des 
Jahres an insgesamt 98 Tagungen, zum Teil unter Erstattung van Referaten, 
teilgenommen. 

Kassel: Tagung des Kurhessischen Saatbauvereins. - Arbeitstagung der Stadt
gartenamter. - Arbeitstagung des Arbeitskreises flir Herbologie der Phyto
medizinischen Gesellschaft. - Arbeitstagung der Fachreferenten fur den land
wirtschaftlichen Pflanzenschutz. - Arbeitsbesprechung des Sachverstiindigen
ausschusses der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft fur die 
Zulassung von Pflanzenschutz- und Vorratsschutzgeriiten. - 3. Hessischer Griin
landtag, Fachreferententagung des Instituts fur Zierpflanzenkrankheiten der 
Biologischen Bundesanstalt. - Arbeitstagung des DLG-Pflanzenschutzaus
schusses. � Arbeitsbesprechung des Koordinierungsausschusses ,,Forstschutz". -
Arbeitsbesprechungen des Sachverstiindigenausschusses fur die Zulassung van 
Pflanzenschutzmitteln, Fachgruppe Forst. - Arbeitsbesprechung der forstlichen 
Fachreferenten der Pflanzenschutziimter. - Arbeitstagungen der Firma Elanco, 
Abteilung der Eli Lilly GmbH. - Arbeitsbesprechung des Arbeitsringes ,,Herbi-
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zide" des Kuratoriums fur Waldarbeit und Forsttechnik. - Arbeitsbesprechung 
der Fachreferenten filr Anwendungstechnik der Pflanzenschutziimter. - 7. Ar

beitsbesprechung des Kuratoriums fur Waldarbeit und Forsttechnik, Arbeitsring 
,,Herbizide". - 12. British Weed Control Conference in Brighton/England. -
Seminar il.ber Pflanzenschutzfragen im Gemil.sebau an der Lehr- und Forschungs
anstalt fur Wein-, Obst- und Gartenbau, Geisenheim/Rhein. - Amtsleiter
besprechung. - Arbeitsbesprechung am Hessischen Ministerium fur Landwirt
schaft und Umwelt. -Arbeitsbesprechung il.ber Koordinierung von Versuchen. -
Arbeitsbesprechungen il.ber die Durchfuhrung der Sperlingsbekiimpfung. -
Arbeitsbesprechung am Institut fur Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz/ 
Gottingen uber Getreide-Fu13krankheiten. -Seminar iiber Fragen des Pflanzen
baues und Pflanzenschutzes bei landwirtschaftlichen Kulturen am Landwirt
schaftsamt Frankenberg. - Arbeitsbesprechungen il.ber Versuchsergebnisse 1974 
und das Versuchsprogramm 1975 mit den Beratern der Pflanzenschutzfirmen. 

Rheinland-Pfalz: Vortragstagung ,,Pflanzenschutz aktuell", Gril.nstadt (9. 1.) 
(Pfiilzischer Saatbauverband). - Erfahrungsaustausch mit der Pflanzenschutz
mittel und -geriite herstellenden Industrie, Mainz (23. 1.) (LPD). - Fachtagung 
Pflanzenschutz im Zuckerril.benbau, Worms (28. 1.) (Arbeitsgemeinschaft Pflanzen
schutz und Bodenkultur im Zuckerrilbenbau). -Vortragstagung Pflanzenschutz, 
Trier (12. 2.) (BASF). - Erfahrungsaustausch mit Genossenschaften und Land
handel, Kaiserslautern (12. 2.) (BPA Neustadt). -Arbeitstagung Pflanzenschutz 
im Ackerbau, Speyer (13. 2.) (BPA Neustadt). - Arbeitstagung Pflanzenschutz im 
Gartenbau, Speyer (14. 2.) (BPA Neustadt). - Vortragstagung ,,Intensiver 
Getreidebau", Bad Kreuznach (19. 2.) (DLD, MfLWuU und Landw.-Kammer 
Rheinland-Pfalz). - Zierpflanzentag, Griinstadt (21. 2.) (Landw.-Kammer R):iein
land-Pfalz und Gartenbauverband). - Arbeitstagung ,,Umweltschutz", Kaisers
lautern (28./29. 2.) (Universitiit Kaiserslautern). - Informationstagung ilber 
Fragen der Wildabwehr, Gensingen (11. 3.) (Landw.-Kammer Rheinland-Pfalz 
und Landesjagdverband). -Erfahrungsaustausch mit den Pflanzenschutziimtern 
Frankfurt, Bad Godesberg, Karlsruhe und Saarbril.cken, Mainz (14. 3.) (LPA). -
Arbeitstagung der Gartenbauberater, Mayen (23. 4.) und Oppenheim (19. 9.) 
(MfLWuU). - Arbeitstagung des Arbeitskreises ,,Mykologie", Ingelheim 
(25./26. 4.) (DPG). - Fachtagung Pflanzenschutz, Limburgerhof (8. 5.) (BASF). -
Arbeitssitzung des Landesausschusses Obstbau, Mainz (8. 5.) (MfLWuU). -
Tagung des Arbeitskreises Pflanzenschutztechnik, Neustadt (9./10. 5.) (DPG). -
Informationstagung, Ludwigshafen (16. 5.) und Mayen (16. 10.) (Verein Stadt und 
Land e.V.). - 25. Verbandstag, Bad Dil.rkheim (24. 5.) (Deutscher Schiidlings
bekiimpfer-Verband. - Seminar der Versuchsleiter und Landbautechniker, Em
melshausen (12. 6.) (MfLWuU Mainz). -Fachtagung und Versuchsbewertung, Bad 
Kreuznach (25./26. 6.) (Landesarbeitskreis Diingung Rheinland-Pfalz). -Presse
konferenz ,,Gift und Gemilse", Mainz (15. 7.) (MfLWuU Mainz). - Arbeitstagung 
Gartenbau, Limburgerhof (1. 8.) (BASF). - Arbeitsbesprechungen ,,Getreide
Sorten-Empfehlungen", Kaiserslautern bzw. Emmelshausen (25. bzw. 26. 9.) 
(Landw.-Kammer Rheinland-Pfalz). - Zierpflanzentag, Schifferstadt (8. 10.) 
(Gartenbauschule). - 42. Arbeitssitzung des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 
Neustadt (8./10. 10.) (BBA). - Besprechung der Fachreferenten filr Applikations
technik, Neustadt (6./7. 11.) (BBA). - Besprechung iiber kil.nftige Versuchs-
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programme des Sorten- und Dungungswesens, Montabaur (19. 11.) (Landw.
Ministerium Rheinland-Pfalz und Hessen und Landesarbeitskreis Dungung). -
Arbeitstagung ,,Auswertungsverfahren", Ingelheim (22. 11.) (DPG). - Fort
bildungsseminar, Trier (23. 11.) (A.rztekammer). - Erfahrungsaustausch des 
Arbeitskreises ,,Herbizide", Bad Kreuznach (26./27. 11.) (Kuratorium fiir Wald
arbeit und Forsttechnik). - Gemusebautag, Schifferstadt (28. 11.) (Gartenbau
schule). - Zierpflanzentag, Schifferstadt (3.12.) (Gartenbauschule). - Erfahrungs
austausch mit Genossenschaften und Landhandel, Trier (4. 12.) (BPA Trier). -
Arbeitstagung ,,Pflanzenschutz im Ackerbau", Deidesheim (12. 12.) (BPA Neu
stadt). - Arbeitstagung ,,Pflanzenschutz im Gartenbau", Deidesheim (13. 12.) 
(BPA Neustadt). - Vortragstagung, Deidesheim (18. 12.) (Landesarbeitskreis 
Dungung). 

Nordrhein-Westfalen, Bonn: AuBer den Besprechungen der Pflanzenschutzamts
leiter, den Arbeitssitzungen des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, den Arbeits
tagungen der Fachreferenten fiir die verschiedenen Sachgebiete und den 

Tagungen der Arbeitskreise im Rahmen der Deutschen Phytomedizinischen 
Gesellschaft, an denen der Leiter und/oder Referenten oder Sachbearbeiter des 
Amtes teilnahmen, mogen aus der Zahl der besuchten Tagungen und ahnlichen 
Zusammenkunfte die folgenden erwahnt werden: Tagung des Deutschen Forst
vereins (mit Podiumsgesprach) in Munchen. - Vortragsveranstaltung des Aus
schusses Pflanzenschutz der DLG in Hildesheim. - Informationstagung ,,Inten
siver Weizenanbau" der DLG in Gottingen. -Tagung der Deutschen Gesellschaft 
fiir angewandte Entomologie in Freiburg Br. - Tagung des Kuratoriums fiir 
Waldarbeit und Forsttechnik in Bad Kreuznach. - Rheinischer Gemuse- und 
Obsttag in NeuB. - Internationales Symposium uber Pflanzenschutz in Gent. 

Munster: An 44 Fachtagungen nahmen Referenten, Sachbearbeiter und Pflanzen
schutzberater zum Zwecke der Abstimmung von Arbeitsvorhaben, zum Erfah
rungsaustausch und zur Weiterbildung teil. Erwahnt seien: DLG/-Herbizid
Einsatz in Grassamen-Bestanden, Wiesbaden (17. 2.). - Vortragstagung des 
Bundesverbandes der Deutschen SuBwarenindustrie - Fachsparte Dauerback
waren und Knabbererzeugnisse, Bonn (18. 1.). - Vortragstagung Landesverband 
Gartenbau, Herford (18.1.). - Hauptversammlung Maschinenring Lippe, Detmold 
(23. 1.). - Generalversammlung Saatbauverein, Munster (1. 2.). - Arbeitskreis 
fiir Landbau Ostwestfalen-Lippe, Oerlinghausen (5. 2.) - Deutscher Orchideen
KongreB, Bad Salzuflen (16. 2.). - Arbeitskreis fiir Betriebsfiihrung Hellweg, 
Soest (15. 3.). - Arbeitssitzung ,,Bisambekampfung", Zwillbrock (9. 4.). - Sitzung 
des Internationalen Normenausschusses (ISO), Paris (10.-12. 6.) - National 
Institut for Agricultural Engineering, Silsoe/England (17.-19. 6.). - Arbeitskreis 
Pflanzenschutz des Ausschusses fiir Zuchtung und Saatguterzeugung der Klee
arten und Graser, Bad Hersfeld (9. 7.). - Arbeitsgemeinschaft Krankheits
bekampfung und Resistenzzuchtung bei Getreide und Hulsenfruchten, Wageningen 
(10.-12. 7.). - Kontaktstudium Pflanzenproduktion/Landwirtschaftliche Fakultat 
der Universitat Bonn (15.-17. 7.). - Ahlemer Betriebsleitertage 1974 der Land
wirtschaftskammer Hannover ,,Pflanzenschutztag fur Ziergartner", Hannover 
(22. 10.). - Arbeitstagung fiir Bezirksfachberater des Landesverbandes West
falen-Lippe der Kleingartner, Essen (1. 11.). - AusschuB fiir Zuchtung und Saat-
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guterzeugung der Kleearten und Graser, Fulda (4.-6. 12.). - Arbeitsbesprechung 
FuBkrankheiten im Getreide, Gottingen (12.-13. 12.). - Wissenschaftliches 
Kolloquium ,,Halmbruchkrankheit"/Landwirtschaftliche Fakultat der Universitat 
Bonn (17. 12.). 

Hamburg: Die Sachbearbeiter nahmen, mehrmals als Referenten, an ver
schiedenen Arbeits- und Fachtagungen teil. Von regionaler Bedeutung waren 
dabei u. a.: Norddeutsche Obstbautage 1974 der Obstbau-Versuchsanstalt und des 
Obstbauversuchsringes des Alten Landes in Jork. - Jahreshauptversammlung 
des Versuchs- und Beratungsringes fur Gemuse-, Obst- und Gartenbau 
(VERBEGA) in Hamburg. - Arbeitskreis Gemusebau des Versuchs- und Be
ratungsringes fur Gemuse-, Obst- und Gartenbau (VERBEGA) in Hamburg. -
Generalversammlung des Obstbauberatungsringes fur das Land Schleswig
Holstein in Seestermuhe. - Fuhrung durch Gartenbaubetriebe mit der Landes
gruppe Nord, Phytomedizinische Gesellschaft. - Jahresversammlung des 
Verbandes der Maiblumenanbauer Niedersachsen in Schwinde. 

Bremen: 7. Arbeitstagung der Referenten fur Zierpflanzenbau in Hamburg 
(14. 2.). - 3. Arbeitstagung <ler Fachreferenten fur Pflanzenschutz im Ackerbau 
und Griinland in Bonn (19.-20. 2.). - Wissenschaftliche Vortragstagung im 
Institut fur Pflanzenpathologie und Pflanzenschutz der Universitat Gottingen in 
Gottingen (1. 3.). - 3. Sitzung des Arbeitskreises Quarantanefragen in Bonn-Bad 
Godesberg (4.-5. 3.). - 4. Arbeitstagung der Fachreferenten fur den Pflanzen
schutz im Zierpflanzenbau in Kassel (15.-16. 5.). - Fortbildungstagung der nord
westdeutschen Gartenbauberater in Bremerhaven (16. 5.). - 2. Referententagung 
,,Pflanzenschutz im Forst" (5.-7. 6.). - Informationstagung iiber Strahlen
schaden bei Nutzpflanzen in der Forschungsanstalt fur Landwirtschaft in 
Braunschweig (10.-12. 6.). - Arbeitstagung der Saatgutreferenten fur Gemiise
saatgut in Liineburg (2.-3. 7.). - Amtsleiterbesprechung in Neustadt/WeinstraBe 
(8.-11. 10.). - 15. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft der Anerkennungsstellen in 
Saarbriicken (5. 11.). - Sitzung der Arbeitsgemeinschaft ,,Saatgutverkehrs
kontrolle" in Saarbriicken (6. 11.). - Besprechung der Landerreferenten fur 
Pflanzenschutz in Bonn (26.-27. 11.). 

Saarland: Saarlandischer Gartenbautag. - Erfahrungsaustausch der benach
barten Pflanzenschutzamter in Mainz. - Tagung der Naturschutzbehorde. -
Sitzung der Fachberater fur den Gartenbau. 

Berlin: Auf der ,,Internationalen Griinen Woche Berlin 1974" (24. 1.-3. 2.) wurde 
eine Gemeinschaftsschau der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forst
wirtschaft, des Bundesgesundheitsamtes und des Pflanzenschutzamtes Berlin 
unter dem Titel ,,Essen wir Gift? . .. und was Sie dariiber wissen sollten!" gezeigt. 
Wahrend der ,,Griinen Woche" (31. 1.) veranstaltete ,,Stadt und Land e. V. Berlin" 
mit Unterstutzung der Senatsverwaltung fur Wirtschaft eine Podiumsdiskussion 
zum Thema ,,Trotz Diingung und Pflanzenschutz: Einwandfreie Nahrungsmittel" 
unter Mitwirkung des Prasidenten des Deutschen Bauernverbandes; der Priisi
dentin des Deutschen Hausfrauen-Bundes, des Senators fur Wirtschaft, Abteilung 
Ernahrung und Landwirtschaft, der Universitiit Stuttgart-Hohenheim, der 
Technischen Universitiit Berlin sowie der drei obengenannten Institutionen. -
86. VDLUFA-KongreB, Berlin (16.-21. 9.).
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6. Besuche

Bayern: Slowenische Landwirtschaftsdelegation (7. 6.). - Kevin G r u n d  e y , 
Advisor from Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Kent/England (26.-
28. 8.). - Prof. Maria D o  1 i n  a r ,  Institut fur Hopfenforschung, Zalec, Jugo
slawien (22. 8.). - Professoren und Studenten des Instituts fur Phytopathologie
der Universitat Zagreb/Jugoslawien (18. 10.).

Baden-Wiirttemberg: Prof. Dr. V. D e  1 u c c  h i , ETH Zurich, und Dr. L. B r a d e r , 
IPO Wageningen (14./15. 1.). Prof. B r i o  1 i n  i ,  Institut fur Entomologie der 
Universitat Bologna (1./2. 2.). Prof. Dr. E. G e o r g i  j e v i c ,  Serajevo/Jugoslawien 
(8./9. 5.). K r i s  c o  v i c ,  Zagreb/Jugoslawien (24. 5.). Dr. L. B r a d e r ,  IPO 
Wageningen (10. 7.). Prof. Dr. H. N. P 1 a u  t ,  Landwirtschaftliche Versuchsstation 
Neve yaar, Israel (1. 8.-30. 9.). Prof. Dr. A. S. Ta 1 h o  u k ,  Amerikanische Uni
versitat Beirut/Libanon (9. 9.-19. 11.). Dr. F. C h a  b o u s  s o u  und Dr. L a f o n ,  
INRA, Versuchsstation Bordeaux (10.-11. 9.). Dr. N. I a c o b ,  Pflanzenschutz
Institut Bukarest (12./13. 9.). Prof. Dr. M. M a c e  1 j s k i , Institut fur Pflanzen
schutz, Zagreb (17. 10.). Ing. To u z e a  u und Ing. J a n u s , INRA, Bordeaux und 
Strassbourg (17. 12.). 

Hessen, Frankfurt: Von den Besuchern des Jahres 1974 sollen besonders hervor
gehoben werden Herr Anwar Ra s c h i d  aus Afghanistan und Dr. M c  E 1 r o y ,  
Research Station Canada, Department of Agricultur Vancouver, der sich ti.ber 
Nematodenprobleme im Beerenobstbau informierte. 

Rheinland-Pfalz: Pflanzenschutzexperten aus der UdSSR (18. 4.). - Dr. Mansoor 
A h m a d ,  Pakistan (29. 4.). - Ahmad Yu n u s ,  Malaysia (2. 7.). - Pflanzen
schutzexperten aus Malaysia (17. 9.). - Experten des amtlichen spanischen 
Pflanzenschutzdienstes (30. 10.). - Dr. S. P. Ra y c h a u d h u r i ,  Neu-Delhi 
(10. 12.). - Vier Kollegen des bulgarischen Pflanzenschutzdienstes (11. 12.). 

Nordrhein-Westfalen, Bonn-Bad Godesberg: Das Arnt empting im Berichtsjahr 
Besucher aus Frankreich, Indien, Iran, Malaysia, Polen, Schweden, Spanien, US A. 

Miinster: Von den im Institut fur Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und 
Bienenkunde empfangenen 22 Besuchergruppen seien besonders genannt: 16 
Pflanzenschutz-Experten aus Afrika, dem Vorderen Orient, Ostasien und Latein
amerika als Stipendiaten der Deutschen Stiftung fur Internationale Entwicklung 
(18. 6.). Herr P e t t i n g  a ,  Leiter des Niederlandischen Staatlichen Instituts fur 
Bienenkunde (5. 9.). 

Niedersachsen, Hannover: Die auf Bundesebene in einem Verband zusammen
geschlossenen Erdbeerziichter und -vermehrer besichtigten am 24. 5. 1974 die 
Virustestungen und Alchenuntersuchungen bei Erdbeeren. Am 14.10.1974 be
sichtigten der Prasident, Mr. A b o  u Ra y a ,  und der Hauptgeschaftsfiihrer, Mr. 
M o h a n  n a ,  der Potato Growers Cooperative zusammen mit Dr. N a s s a r ,  Chef 
des Vegetable Research Department, aus Kairo/Agypten die Virustestarbeiten fur 
die Pflanzkartoffelaner kennung. 
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Oldenburg: Am 27. ll. verschafften sich Dr. J. L. Ber n a r d und Dr. J. T a h o n , 
Station de Zoologie appliquee de l'Etat in Gembloux, Belgien, einen Eindruck von 
der Feldmausgradation in Weser-Ems und den beim Pflanzenschutzamt durch
gefii.hrten Arbeiten. 

Hamburg: Getreidezilchter Feder W e i  b u 11, Landskrona, Schweden, informierte 
sich uber das Schadauftreten des Hafernematoden und uber den Stand von 
Resistenzzilchtungen, -prilfungen und Pathotypenuntersuchungen. - Prof. Dr. 
Alexandru L a z a r und Dr. Mircea H a t  m a n  , Institut fii.r Landwirtschaft Iasi, 
Rumanien, besichtigten den Zierpflanzen-, Gemilse- und Obstbau in den Vier
und Marschlanden sowie im Alten Land und Ma!3nahmen de:r Pflanzenbeschau im 
Hamburger Hafen. - Dr. Robert H. B r o w n ,  Victorian Plant Research Institute, 
Burnley, Australien, und Ricardo P. V e n t u r i  n a ,  National Science Develope
ment Board, Manila, Philippinen, erhielten Einblick in spezielle Aufgaben des 
Hamburger Amtes. - Prof. Dr. Delbert C. M c  C u n  e ,  Boyce Thomson Institute 
for Plant Research, Yonkers, New York, USA, besichtigte Immissionsschaden in 
Obstanlagen des Alten Landes. 

Berlin: Am 8. 5. fand im Pflanzenschutzamt Berlin unter Vorsitz von Senats
direktor Die d r i c h die Abteilungs- und Referatsleiterbesprechung des Senators 
filr Wirtschaft statt, an die sich eine Besichtigung des Pflanzenschutzamtes an
schloB. - S. P. R a y  c h a u d h u r i ,  Head, Division of Mycology and Plant 
Pathology, Indian Agri. Res. Institute New Delhi, besuchte am 6. 12. das Pflanzen
schutzamt. 



Melde- und Warndienst 87 

7. Melde .. und Warndienst

Krankheiten und Schadlinge, gegen die in einem oder mehreren Landero Hinweise 

gegeben wurden: Getreide: Saatgutbehandlung, Saatgutbeizung, Saatgutpude
rung - Ahrenkrankheiten, Flugbrand, Halmbruchkrankheit, Mehltau, Schnee
schimmel, Spelzenbraune, Streifenkrankheit, Typula, Zwergsteinbrand -
Blattlause, Brachfliege, Drahtwurmer, Feldmause, Sattelmucke, Schadvogel, 
Weizengallmi.icke - Ungraser und Unkrauter allgemein, Ackerfuchsschwanz, 
Ackerhohlzahn, Ackersenf, Disteln, Ehrenpreis, Erdrauch, Flughafer, Hederich, 
Hirtentaschel, Kamille, Klettenlabkraut, Knoterich, Melde, Quecke, Rainkohl, 
Saatwucherblume, Taubnessel, Vogelmiere, Wickenarten, Windhalm. Mais: Saat
gutbehandlung - Auflaufkrankheiten, Maisbeulenbrand, Stengelbruch - Draht
wi.irmer, Feldmaus, Fritfliege, Maiszi.insler, Schadvogel - Unkrauter und 
Ungraser allgemein, Flughafer, Hirse, Kletten, Labkraut, Quecke. Kartoifeln: 

Pflanzgutbehandlung - Kraut- und Knollenfaule, Magnesiummangel, Wurzel
toterkrankheit - Blattlause, Kartoffelkafer, Nematoden, Virus-Vektoren -
Unkrauter allgemein, Klettenlabkraut - Krautabtotung. Raps: Saatgutbehand
lung - Auflaufkrankheiten, Rapskrebs - Erdflohe, Kohlschotenmi.icke, Kohl
schotenruBler, Rapsglanzkafer, RapsstengelruBler, Rubsenblattwespe -U nkrauter 
allgemein, Ackerfuchsschwanz, Ausfallgetreide, dikotyle Samenunkrauter, Wind
halm. Riiben: Raumen der Mieten, Saatgutbehandlung - Auflaufkrankheiten, 
Cercospora-Blattfleckenkrankheit, Wurzelbrand - Blattlause allgemein, gri.ine 
Pfirsichblattlaus, schwarze Rilbenlaus, Bodenschadlinge, Collembolen, Draht
wi.irmer, Erdflohe, Moosknopfkafer, Ri.ibenaaskafer, Ri.ibenblattwanze, Ri.iben
fliege, Ri.ibenkopfalchen - Unkrauter allgemein, Flughafer, Quecke, Vogel
knoterich, Windhalm. Gemiise: Bodenentseuchung, Auflaufkrankheiten, Blatt
fleckenkrankheiten (Gurken, Sellerie), Botrytis (Tomaten), Braun- und Kraut
faule (Tomaten), echter Mehl tau (Gurken), falscher Mehltau (Zwiebeln, Feldsalat), 
Salatfaule, Spargelrost - Blattlause allgemein, mehlige Kohlblattlaus, schwarze 
Bohnenlaus, Bohnenfliege, Drahtwilrmer, Erdflohe, Erdraupen, Eulenraupen, 
Kaninchen, Kohldrehherzmi.icke, Kohlfliege, Kohlweif3lingsraupen, Lauchmotte, 
Mohrenfliege, Mottenschildlause, Schnecken, Spargelfliege, Spargelhahnchen, 
Spargelkafer, Zwiebelfliege, Zwiebelminierfliege - Unkrauter und Ungraser 
allgemein, Vermoosung. Obst: Winterspritzung, Austriebsspritzung, Vor- und 
Bli.itenspritzungen, Spatspritzung, Blattfallspritzung, i.iberwinternde Obstbaum
schadlinge - Blattfallkrankheit (Johannisbeeren), Birnengitterrost, Feuerbrand
(gefahr), Monilia (Erdbeere), Himbeerrutenkrankheit, Johannisbeersaulenrost, 
Kragenfaule, echter Mehltau (Apfel, Erdbeere, Stachelbeere), Monilia, Pfirsich
krauselkrankheit, Schorf und Lagerschorf (Apfel und Birne), SchrotschuI3krank
heit (Steinobst), Spri.ihfleckenkrankheit (Kirsche)-Apfelblattsauger, Apfelbli.iten
stecher, Apfelsagewespe, Apfelschalenwickler, Apfelwickler, Blattlause allgemein, 
Blutlaus, Pfirsichblattlaus, mehlige Apfel-, Birnen- und Pflaumenblattlaus, 
Birnenknospenstecher, Erdbeerbli.itenstecher, Erdbeermilbe, Feldmaus, Frost
spannerraupen, Fruchtschalenwickler, Himbeerkafer, J ohannisbeergallmilbe, 
Kirschblattlaus, Kirschfruchtfliege, Knospenwickler, Pflaumensagewespe, Pflau
menwickler, San-Jose-Schildlaus, Spinnmilben, Wi.ihlmaus, Wild - Unkrauter 
allgemein, Ampfer, HahnenfuI3, Quecke, Samen- und Wurzelunkrauter, Wintle -
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Bienen - chemische Fruchtausdtinnung. Reben: Grauschimmel, echter und 
falscher Mehltau, Roter Brenner, Schwarzfleckenkrankheit - Ackereule, Dick
maulrtiBler, Krauselmilbe, Pockengallmilbe, Springwurm - Frostwarnungen. 
Hopfen: Grauschimmel, Krauselkrankheit, Mehltau, Peronospora - Blattlause, 
LiebstockelrtiBler, Rote Spinne, Schattenwickler, WildverbiB. Tabak: Blau
schimmel - Blattlause, Drahtwtirmer, Schnecken. Zierpflanzen: Bodenentseu
chung, Desinfektion von leeren Gewachshausern und Stellagen - Agrobacterium 
tumefaciens (Chrysanthemen), Blattfleckenkrankheit (Azaleen, Erika), Colecto
trichum (Efeu), Erwinia chrysanthemi (Saintpaulia), Fusarium (Tulpen), Grau
schimmel (Alpenveilchen, Freesien, Maiblumen), echter Mehltau (Begonien, 
Rosen), falscher Mehltau, Pythium (Kakteen), Ringfleckenkrankheit (Saint
paulien), Rost (Nelken, Pelargonien, Rosen), Weymoutskiefer-Blasenrost, 
,,Omorikasterben" - Afterraupen, BlasenftiBe, Blattalchen, Blattlause, Fichten

gallenlaus, Fichtenrohrenlaus, Sitkafichtenlaus, Wollause, Wurzellause, Gall
milbe, Maulwurfsgrille, Schildlause, Wurzelalchen - Unkrauter allgemein, 
Lebermoose, Seide (Cuscuta). Griinland: Kleekrebs - Feldmause, Wiesen
schnaken. Forst: Blattlause allgemein, Borkenkafer allgemein, groBer Nutzholz
borkenkafer, Buchdrucker, Eichenwickler, Fichtenrohrenlaus, Frostspanner, 
Kiefernknospentriebwickler, Kiefernknospenwickler, Kiefernwollaus, Knospen
gallmilbe (Taxus), Linsen- und Seidenknopfgallwespe (Eiche), Minierfliege (Ilex), 
Nadelholzspinnmilbe, Schildlause, Spinnmilben allgemein, Walla.use. Vorrats

scbutz: Getreideplattkafer, Kornkafer, Ratten. Anwendungstecbnik: Pflege und 
Kontrolle von Pflanzenschutzgeraten. 
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8. Aufklarungstatigkeit

Tabelle 3 

zen- regio-
Rund-
funk Ausk unft 

Pflanzenschutzamt trale nale 
und Presse Lehr- Vor- und 

Hin- Hin- Fern- giinge triige 
Berat ung 

weise weise 
sehen 

F r ei s t aat B a y e r n
Bayerische Landes-
anstalt Miinchen 60 268 5 233 89 675 * 

Land B ad e n -
Wii r t t e m b e r g

Pflanzensch utzdienst 
insgesamt 24 113 7 181 95 583 * 

Land He s s e n  
PA Frankfurt 122 * 47 36 245 15 OOO 

PA Kassel 67 , 20 67 30 7 160 8 500 

Land Rhei n land-
Pf a lz 
LPA Mainz einschl. Bezirks-
pflanzensch u tzamter 27 108 36 114 63 342 39 389 

Land N o rd r hei n-
We s t fale n 
PA Bonn 42 29 6 141 8 86 * 

IPS AB Miinster 87 2 5 61 32 183 * 

Land N i ed e r s ac hs e n
PA Hannover 104 106 5 166 46 320 32 989 

PA Oldenb urg 68 186 4 266 6 27 17 770 

Land Schle swi g-
Ho ls t ei n  
Pflanzensch utzdienst 

insgesamt * * * * 106 124 35 OOO 

Han s e s t ad t  
Ha m b u r g  
PA Hamb urg 126 32 5 32 1 376 

Pflanzenbeschau 3 * 

Han s e s t ad t  Bre m en 
PA Bre men 6 1 2 1 800 

Land S aar land 
PA Saarbriicken 1 4 5 * 

Land B e r li n
PA Berlin 11 15 9 20 6 46 3 821 

* Nicht registriert
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9. Oberwachungsaufgaben nach dem Pflanzenschutzgesetz

Kartoffelvirosen 

In Niedersachsen (Hannover) erschienen die Vektoren der Kartoffelvirosen 1974 
zehn Tage frilher als im Vorjahr und erreichten ein Vielfaches des vorjahrigen 
Auftretens. Bereits Mitte Juni erreichten die P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s das Zehn
fache und die Doraiis-Arten etwa das Hundertfache der Vorjahrswerte zur 
gleichen Zeit. Der Abstand dieser beiden Gruppen wurde zwar in der Folgezeit 
geringer, aber die absoluten Zahlen nahmen weiter zu und lagen etwa bei denen 
des Extremjahres 1959. Erst gegen Ende Juli wurde die Abnahme deutlich. 

In Schleswig-Holstein wurden im Berichtsjahr folgende Untersuchungen auf 
Virusbefall bei Pflanzkartoffeln durchgefilhrt: 

Obligatorische Virusteste 

Exportsendungen 

Bla ttroll virusun tersuch ungen 

Scharkakrankheit 

49 Proben 

23 Proben 

77 Proben. 

In Bayern wurden in Franken und Schwaben Kontrollen durchgefilhrt und dabei 
lediglich in Oberfranken unter 66 950 kontrollierten Baumen 24 befallene 
gefunden. 

In Baden-Wilrttemberg filhrten umfangreiche Scharkakontrollaktionen des 
Pflanzenschutzdienstes von jungen Zwetschenertragsbestanden in den Kreisen 
Boblingen, Waiblingen, Emmendingen, Breisgau-Hochschwarzwald und Lorrach 
sowie im Ortenau-Kreis und Bodensee-Kreis zur Ermittlung von 6917 scharka
kranken Baumen. Die visuellen Kontrollen wurden durch zahlreiche serologische 
Teste der BBA erganzt. Rodungsanordnungen fur Befallbaume, die nur Blatt
symptome, aber keine Fruchtsymptome zeigten, stieBen bei den Besitzern auf 
heftigen Widerstand. 

In Hessen (Frankfurt) wurden 266 Baume bei der Kontrolle der Obstbaumschulen 
auf Virusbefall als scharkakrank erkannt und vernichtet. 

In Rheinland-Pfalz wurden im Berichtsjahr ein- und zweijahrige Steinobst
bestande sowie Ziergeholze (Prunus pissardii, Pr. triloba, Pr. spinosa) in 45 Baum
schulen (BPA Koblenz: 20, BPA Mainz: 10, BPA Neustadt: 14, BPA Trier: 1) auf 
Scharkabefall kontrolliert und lediglich symptomtragende Pflanzen eliminiert. 
In 5 Baumschulen (BPA Mainz: 4, BPA Neustadt: 1) konnte diese Steinobstvirose 
an Pflaume, Zwetsche und Mirabelle (Buhler Frilhzwetsche, Ersinger Frilh
zwetsche, GroBe Grune Reneklode, Hauszwetsche, Italienische Zwetsche, Mira belle 
von Nancy, Zimmers Frilhzwetsche), Aprikose (Nancy, Ungarische Beste, 
Temporao de Vila Franca) und Ziergeholzen (Pr. pissardii; Pr. triloba, nur an der 
Unterlage Symptome sichtbar) festgestellt werden. Der Prozentsatz befallener 
Pflanzen betrug bei Aprikosen 0,97 0/o, Pflaume, Zwetsche und Mirabelle 1,04 °/o, 
Unterlagen 2,09 0/o und Ziergeholzen 0,07 0/o. 

Der im Vorjahr in zwei Betrieben Rheinhessens in Unterlagenmutterbeeten 
festgestellte Scharkabefall breitete sich trotz der Rodung sichtbar kranker 
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Pflanzen so stark aus, daB beide unter Quarantane gestellte Quartiere gerodet 
werden muBten. Ebenso fiel ein Steinobstbestand einer kleineren Baumschule im 
Bereich des BPA Neustadt der Rodung anheim, da ein Streubefall vorlag und 
auch die Umgebung des Baumschulquartiers mit scharkakranken Baumen (Haus
zwetsche) bestanden war. 

In Nordrhein-Westfalen wurde im Dienstbereich des Pflanzenschutzamtes Bonn
Bad Godesberg in 14 von 30 Baumschulbetrieben Befall gefunden; von 31 982 
kontrollierten Pflanzen waren 1689 krank und 3714 befallsverdachtig. AuBerdem 
wurde Scharkakrankheit in acht Ertragsanlagen, und zwar an 380 Baumen fest
gestellt. 

Im Dienstbereich Munster wurden bei den 1974 in Betrieben, die Prunus-Arten 

als Obst- oder Ziergeholze vermehren, durchgefiihrten Kontrollen sowie bei 
Nachbegehungen in den zwei Obstbaumschulen, in welchen 1973 Befall fest
gestellt worden war, keine Scharka-Infektionen festgestellt. 

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg sowie im Saarland wurde kein 
Befall festgestellt. 

Sonstige Obstvirosen 

In Baden-Wurttemberg wurden die Kontrollen auf sichtbaren Virusbefall in 156 
Baumschulen (1973: 152) auf einer Flache von 182,09 ha (1973: 169,47 ha) mit 
einem Bestand von 3 773 091 Geholzen (1973: 3 136 863) durchgefiihrt. Davon 
wurden 5704 Pflanzen mit Virusbefall, also 0,11 <0/o (1973: 0,09 °/o) sowie 308 
Pflanzen mit B 1 e i g 1 a n  z - Befall vernichtet. Die bisherige rucklaufige Tendenz 
in der Geholzproduktion wurde von einer Zunahme abgelost. 

In Hessen (Kassel) wurden 49 450 Obstgeholze au£ Virus und S a n  - Jo s e -
S c  h i  1 d 1 a u  s - Befall untersucht. - Acht Erdbeervermehrungsbetriebe wurden 
zur Gesundheitsuberwachung begangen. 

In Rheinland-Pfalz wurde im Berichtsjahr die bisher ubliche Baumschulkontrolle 
der Obstgeholze auf sichtbaren Virusbefall, welche alle Obstarten erfaBte, erst
malig nur auf ausdrucklichen Wunsch der Betriebsinhaber und gegen Gebuhren 
(5,- DM je 1000 m2 angefangene Anbauflache) vom Landespflanzenschutzdienst 
durchgefiihrt. Da der Prozentsatz sichtbar viruskranker Pflanzen in den Baum
schulen von Rheinland-Pfalz im Jahre 1973 nur noch 0,03 0/o betrug und die Ver
wendung virusgetesteten Reisermaterials bereits zu einer gewissen Sanierung 
vieler Betriebe fiihrte, wurde eine Anderung der bisherigen Praxis der Virus
kontrolle fiir notwendig erachtet. Die kostenlose Kontrolle beschrankte sich daher 
nur auf Wirtspflanzen des S c h a r k  a - V i r u s  und Kern- und Steinobst
bestande, die aus virusgetestetem Reisermaterial angezogen worden waren. 

Generell konnte in den mit virusgetesteten Reisern veredelten Kern- und Stein
obstbestanden kein sichtbarer Virusbefall ermittelt werden. Obwohl 34,7 0/o 
(83 370) der im Vorjahr aufgepflanzten Unterlagen mit virusgetesteten Reisern 
veredelt wurde, muBte von einer Ausgabe von Gesundheitszeugnissen seitens des 
Landespflanzenschutzamtes fiir diese Bestande abgesehen werden, da kein Baum
schulinhaber den Nachweis uber die Verwendung virusgetesteter Unterlagen 
erbringen konnte. 
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In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, lag der Prozentsatz von Pflanzen 
mit Symptomen verschiedener Viruskrankheiten, die 1974 bei der Kontrolle von 
insgesamt 1 488 603 Obstgeholzen (davon 525 586 virusgetestet) in den 32 Marken
baumschulen von insgesamt 46 Obstbaumschulen ermittelt wurden, mit 3048, das 
sind 0,2 0/o, gegenuber den Vorjahren mit 0,06 bis 0,09 0/o relativ hoch. 

Die Ri n g  f 1 e c k  e n  v i r e  n an Kirschenveredlungen und -unterlagen spielen 
bei der Gesamtzahl viruskranker Obstgeholze die groI3te Rolle. Auch Befall mit 
A p f e 1 m o s a i k v i r u s in nicht virusgetesteten Bestanden war in groI3erem 
Umfang festzustellen als in den zuruckliegenden Jahren und zwar an den Sorten 
Cox Orange, Golden Delicious, Oldenburg, Roter Boskoop und Roter James 
Grieve. Geringfugiger Befall mit B a n d  m o s  a i k v i r u s  kam an einigen 
Pflaumensorten vor. B 1 e i g 1 a n  z trat allgemein in groI3erem Umfang auf als in 
den zuruckliegenden. J ahren. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, ergaben die Kontrollen der Obst
anzuchtquartiere in 38 Baumschulen mit insgesamt ea. 600 OOO Baumen auf einer 
Flache von 26,8 ha folgenden sichtbaren Virusbefall: A p f e 1 m o s  a i k = 0,02 0/o, 
B i r n e n  r i n g  f l  e c k e n  m o s a i k = 0,25 0/o, A d  e r  n v e r g  i 1 b u n g d e  r 
B i r  n e = 29 °/o, P f l  a u  m e n  b a n d  m o s  a i k = 0,1 0/o. - An Kirschen 
wurden keine sichtbaren Virosen festgestellt. 

Im Amtsbereich Oldenburg wurden 11 Obstbaumschulen mit insgesamt 94 850 
Kern-, Stein- und Beerenobstgeholzen auf sichtbaren Virusbefall kontrolliert. 
Bei Sufi- und Sauerkirschen, Pflaumen, Zwetschen und Johannisbeeren konnte 
kein sichtbarer Virusbefall festgestellt werden. An Apfeln wurde das A p f e 1-
m o s a i k zu 0,05 '0/o gefunden. 

In Schleswig-Holstein wurden im Berichtsjahr die Obstanzuchtquartiere in 
52 Baumschulbetrieben kontrolliert. Die Kontrolle erstreckte sich auf alle Kern
und Steinobstveredlungen, Steinobstunterlagen, vegetativ vermehrten Kernobst
unterlagen und auf alle Strauchbeerenobstanzuchten; insgesamt wurden auf 
51,1 ha Untersuchungen durchgefuhrt. Ziergeholze der Gattungen Malus, Prunus 

und Rosa wurden nur auf Antrag untersucht. Untersucht wurden 336 950 ver
edelte Obstgeholze, 3 344 OOO Veredlungsunterlagen, 293 OOO Johannisbeeren und 
57 020 veredelte Ziergeholze der Gattungen Malus, Prunus und Rosa. 

Befallen waren 87 Obstgeholze mit A p f e 1 m o s a i k , 300 mit Ri n g  -
f 1 e c k  e n  m o s a i k der Birne, 165 mit B a n d  m o s a i k der Pflaume, 65 SuI3-
kirschen mit K i r s c h  e n  r i n g  f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  und 33 Johannisbeer
geholze mit A u k  u b a m  o s a i k. 

Sichtbar viruskranke Geholze wurden vernichtet, ausgenommen Birnen mit 
Symptomen der A d e r  n v e r g  i 1 b u n  g. 

In Hamburg wurde im Rahmen der Baumschulbegehung bei einem Bestand von 
insgesamt 15 500 Obstbaumen in 12 Fallen A p f e 1 m o s a i k - Befall festgestellt 
(Ruckgang um 50 0/o im Vergleich zum vorjahrigen Befall). Ri n g - und B a n d 
m o s a i k an Pflaumen und Zwetschen trat in 8 Fallen auf. 

Im Saarland wurden 5 Baumschulen auf sichtbare Obstvirosen hin ilberpruft. 
Dabei wurden 6 X A p f e 1 m o s  a i k , 5 X Ri n g  f l  e c k  e n  (Birnen), 3 X 
Ri ng- und Bancl:mosa i k  (Zwetschen), 1 X Ri n�- uncl Banclmosaik 
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(Kirschen), 42 X B 1 e i g 1 a n  z (Zwetschen), 3 X B 1 e i g 1 a n  z (Apfel), 1 X 
B 1 e i g 1 a n  z (Kirschen), insgesamt 61 Baume mit Virosen gefunden. Von dem 
uberpruften Baumbestand (107 820) waren das 0,06 0/o. 

In Berlin (West) gab es im Jahre 1974 lediglich drei Baumschulen, die noch Obst
geholze anzogen. Der auf sichtbare Virosen uberprufte Bestand umfaBte 953 
Apfel, 2034 Birnen, 748 Sauerkirschen, 143 Su.Bkirschen, 112 Pflaumen und 
Zwetschen, 82 Pfirsiche, 10 Aprikosen und 296 Obstunterlagen. Abgesehen von 
A d e r n v e r g i 1 b u n g an Birnen, bei der kein Abknicken erfolgte, wurden 
weitere Virussymptome nicht gefunden. 

Feuer brand 

In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, wurden im Rahmen der Viruskontrolle in 
22 Obstbaumschulen und in einigen Ziergeholzbaumschulen gesondert Kontrollen 
auf moglichen Feuerbrandbefall vorgenommen. Kontrolliert wurden vor allem 
Crataegus-, Sorbus-, Pyracantha- und Cotoneaster-Arten. In keinem Falle wurde 
die Feuerbrandkrankheit festgestellt. 

In Rheinland-Pfalz wurde die gezielte Aufklarung bestimmter Personenkreise 
uber den neuesten Stand der Verbreitung, Atiologie und gesetzliche Grundlagen 
zur Bekampfung der Feuerbrandkrankheit (Erwinia amylovora) fortgesetzt. Am 
15. Mai kam im Rahmen des Warndienstes ein Aufruf ,,Die Gefahr <lurch den
Feuerbrand ist nicht gebannt!" zum Versand. Dieser Aufruf (ea. 4000 Exemplare)
wurde Behorden, Verbanden, Interessenvertretungen, Obstbauern und Baum
schulinhabern zugestellt. Baumschulen, Stadtgarten-, StraBenbau- und Wasser
wirtschaftsamter sowie andere Behorden wurden zudem aufgefordert, bei Bezug
von Wirtspflanzen des Feuerbrandes aus befallsgefahrdeten Gebieten diese genau
zu beobachten und befallsverdachtige Pflanzen dem zustandigen Bezirkspflanzen
schutzamt zu melden.

In Nordrhein-Westfalen wurden aus dem Bereich des Pflanzenschutzamtes Bonn
Bad Godesberg 11 Einsendungen mit 29 befallsverdachtigen Proben untersucht. 
Der Erreger konnte in keinem Falle nachgewiesen werden. Auch bei den 

· Kontrollen fangs der gefahrdeten Westgrenze wurde kein Befall gefunden.

Im Amtsbereich Munster wurden Wirtspflanzen von Erwinia amylovora in Baum
schulen, Obstanlagen und Zierpflanzenbetrieben auf Symptome des Feuerbrandes
kontrolliert. Nach Bekanntwerden eines neuen Feuerbrandvorkommens in den
Niederlanden erfolgten Anfang Dezember im Grenzgebiet zwischen Rheine,
Gronau und Ammeloe Kontrollen von potentiellen Wirtspflanzen. Befall durch
Feuerbrand wurde bisher nicht festgestellt.

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, ergaben laufend durchgefiihrte
Kontrollen durch fiinf Begeher, daB sich der Feuerbrand in einem ea. 5 km breiten
Kustenstreifen vom Stadtrand Bremerhaven in nordlicher Riehtung bis Cuxhaven
weiter ausgebreitet hat.

Insgesamt wurden hauptsachlich an WeiBdorn 222 neue Befallsstellen gefunden.
Diese verteilen sich auf Dorum (42), Nordholz (29) und Cuxhaven (119).

Die innerhalb eines Monats zu befolgenden Rodungsanordnungen der Gemeinde
behorden wurden leider nicht immer termingerecht befolgt.
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Bei den im gesamten Dienstgebiet in den Baumschulen durchgefiihrten Kantrallen 
wurde kein Feuerbrandbefall festgestellt. 

Im Amtsbereich Oldenburg wurden die Wirtspflanzen des Feuerbrandes in einem 
50 km breiten Kustenstreifen und in 308 Baumschulen mehrmals kantralliert. 
Befall wurde nicht festgestellt. 

In Schleswig-Halstein traten aufgrund der langen Fruhjahrstrockenheit die 
Befallssymptame der Feuerbrandkrankheit wie im Varjahr vergleichsweise spat 
und nur schwach ausgepragt in Erscheinung. 

Das Befallsgebiet erstreckt sich auf die Kreise Nardfriesland und Dithmarschen. 
Im Osten beider Kreise und im Suden des Kreises Dithmarschen sind einige 
Gebiete nach befallsfrei. In den ostlich angrenzenden Kreisen Schleswig-Flens
burg und Rendsburg-Eckernforde ist die Feuerbrandkrankheit bisher nur in 
wenigen Grenzgemeinden aufgetreten. 

In der Ortschaft Steinburg, Kreis Steinburg, trat die Feuerbrandkrankheit an 
einigen WeiBdarnbuschen erneut auf, nachdem bereits 1973 ein kleiner Befalls
herd geradet warden war. Das befallene Material und die gesunden WeiBdarn
busche der Umgebung wurden sofort nach dem Auftreten der ersten Befalls
symptome geradet und verbrannt. 

Bei intensiven Kantrallen der Baumschulen im Pinneberger Baumschulgebiet 
wurde die Feuerbrandkrankheit nicht festgestellt. 

Im Hamburger Gebiet ist die Feuerbrandkrankheit bisher nicht aufgetreten; eine 
Meldung van der Insel Neuwerk konnte wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit 
nicht mehr uberpruft werden. 

Erstmals wurde im Lande Bremen der Feuerbrand festgestellt. Die befallenen 
Pflanzen van Cotoneaster salicifolius wurden vernichtet. 

Im Saarland wurde im Berichtsjahr kein Feuerbrand festgestellt. 

Kartoffelkrebs 

In Bayern wurde Kartaffelkrebs erneut in den Landkreisen WeiBenburg, Unter
allgau und Weiden festgestellt. Im Vollzug der Verardnung zur Bekampfung des 
Kartoffelkrebses vam 20.4.1972 wurden Anbaukontrollen auf den Befallsgrund
stucken und den Schutzzonen durchgefiihrt sowie Testversuche zur Rassen
feststellung vorgenommen. - Die Feldprufung bei den 1974 neu zugelassenen 
Kartoffelsorten ergab, dafl unter diesen Sorten keine Sarte eine Resistenz gegen 
die in Bayern vorkommenden Rassen 2 und 6 besitzt. 

In Rheinland-Pfalz wurde im Befallsgebiet des Bezirkspflanzenschutzamtes 
Kablenz (Dienstbezirk AK: Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Wingendarf und 
Dienstbezirk WW: Lautzenbrilcken) im Berichtsjahr 1974 Feld- und Hausgarten
begehungen durchgefiihrt. Insgesamt wurde auf acht Parzellen im Dienstbezirk 
AK (Brachbach: 2, Friesenhagen: 4 und Harbach: 2) Kartoffelkrebsbefall fest
gestellt; auf drei Parzellen war bereits 1968 bzw. 1971 Kartoffelkrebs registriert 
warden. Befallen waren die Kartoffelsarten Grata (4 X) und Candea (5 X). 

In Nordrhein-Westfalen, AmtsbereichMilnster, haben sich die bis 1973 ermittelten 
648 Hertle im Berichtsjahr nicht erweitert. Die Kantrollen beschrankten sich im 
wesentlichen auf bisher nicht oder nur wenig befallene Randgebiete. 
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In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden in Hann.-Milnden, Ortsteil 
Bursfelde, zwei Befallsherde in Garten festgestellt. - Im Amtsbereich Oldenburg 
wurde kein Befall festgestellt. 

In Schleswig-Holstein blieben die Kontrollen ohne Befund. 

Blauschimmel des Tabaks 

In Rheinland-Pfalz wurde am 24. Juni auf drei Flachen (70 Ar) eines Anbauers 
in der Gemarkung Rillzheim (Kreis Germersheim) Befall durch die Blau
schimmelkrankheit (Peronospora tabacina) an Tabak festgestellt. Der Befall war 
durch Saatbeetbefall verschleppt worden. Von diesem Herd ausgehend breitete 
sich der Pilz zunachst in der naheren Umgebung aus. Ab Mitte Juli wurde im 
gesamten pfalzischen Anbaugebiet unterschiedlich starker Befall registriert. 

Dieser trat vorwiegend auf kleinen Flachen von Nebenerwerbsbetrieben auf, wo 
teilweise keine oder nur wenige Behandlungen unregelmaflig durchgefilhrt 
wurden. 

Im Gegensatz zu 1972 blieb in diesem Jahr die gegen Blauschimmel als resistent 
geltende Sorte Bursana befallsfrei, obwohl in unmittelbarer Na.he des Anbaues 
starker Blauschimmelbefall auftrat. 

Die 1974 im pfalzischen Tabakanbaugebiet durch die Blauschimmelkrankheit 
entstandene Wertminderung wurde auf ea. 1 Million DM geschatzt. 

In Niedersachsen und Schleswig-Holstein wurde kein Befall festgestellt. 

Kartoifelnematoden 

In Bayern sind von allen Kartoffelvermehrungsflachen Bodenproben gezogen und 
auf lebensfahige Zysten des Kartoffelnematoden untersucht worden. Die Zahl der 
in diesem Zusammenhang im Rahmen der Flurbereinigung und im landes
kulturellen Interesse untersuchten Bodenproben belief sich auf 162 066 Proben. 
Die Gebiete mit starkem Befall, bei denen es zu empfindlichen ErtragseinbuBen 
kommt, liegen gegenwartig im ostlichen Donaumoos-Randgebiet, in der Oberpfalz 
und in Mittelfranken. Wegen eines widerrechtlichen Kartoffelanbaues auf 
Nematodenbefallsflachen muBten 18 Betriebe den zustandigen Regierungen 
gemeldet werden. 

Der Anbau resistenter Kartoffelsorten nach den §§ 2 und 3 der Verordnung zur 
Bekampfung des Kartoffelnematoden vom 20.4.1972 konnte auf den Befalls
flachen weiter ausgedehnt werden. Unter der Fachaufsicht der Landesanstalt 
kamen auf einer Flache von 1850 ha resistente Kartoffelsorten zum Gesundungs
anbau. 

Es sind bisher in Bayern durch die systematischen Bodenuntersuchungen und 
durch umfangreiche Feldprilfungen 40 Grundstilcke bekannt, bei denen einwand
frei das Vorkommen von A-Resistenzbrechern des Kartoffelnematoden nach
gewiesen wurde. Heterodera panida ist auf vier Grundstilcken <lurch Boden
untersuchungen festgestellt worden. Filr diese Grundstilcke wurde eine Anbau
sperre filr Kartoffeln ausgesprochen. Die chemische Herdentseuchung wurde 
unter der Fachaufsicht der Landesanstalt bei 23 Betrieben mit einer Gesamtflache 
von 1,3 ha durchgefilhrt. 
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In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, wurden bei der Uberpriifung der Pflanzgut
vermehrungsflii.chen auf Kartoffelnematodenbefall drei neue Befallsgemeinden 
festgestellt. Die befallenen Gemarkungsteile wurden fur den Kartoffelanbau 
gesperrt. Bei der Untersuchung von Erdproben wurden in neun Proben Kartoffel
nematoden nachgewiesen. Bei der Uberwachung von Exportsendungen wurden 
36 Proben auf Nematodenbefall kontrolliert. 
Im Amtsbereich Kassel wurden in den Gemarkungen Colbe, Goflfelden, Langen
stein, Roth, Sarnau und Schonstadt 2396 Bodenproben zur Untersuchung auf 
Kartoffelnematodenbefall gezogen. Sechs neue Hertle wurden festgestellt. 
InRheinland-Pfalz wurden von den zurPflanzkartoffelvermehrung angemeldeten 
Flii.chen - insgesamt 65,51 ha - 265 Bodenproben untersucht. In keinem Fall 
ergaben sich Anzeichen fur Befall mit Kartoffelnematoden. Ebenfalls frei von 
Befall erwiesen sich die Anbauflii.chen der Erdbeervermehrungsbetriebe. Anhand 
von 38 Bodenprobenuntersuchungen erfolgte eine weitere Abgrenzung der vom 
Kartoffelnematoden befallenen Felder im Fruhkartoffelanbaugebiet der Vorder
pfalz; hierbei wurden vier neue Befallsherde ermittelt. 
In Nordrhein-Westfalen (Bonn-Bad Godesberg) wurden im Rahmen der seit 
Jahren laufenden systematischen Bodenuntersuchungen auf Kartoffelnematoden 
3721 Proben untersucht, davon waren 206 befallen. Von den damit erfaflten 
Parzellen waren 43 befallen. 
Zur weiteren Befallsermittlung wurden in den Monaten Juni bis August 21 025 ha 
Ackerflii.che begangen. Dabei konnte auf 143 Parzellen Befall nachgewiesen 
werden. Zur Durchfiihrung der Verordnung zur Bekii.mpfung des Kartoffel
nematoden vom 20. April 1972 wurden im Berichtsjahr die Nutzungsberechtigten 
von 186 Parzellen uber den Befall und die bestehenden Anbauverbote und 
-beschrankungen unterrichtet.
Im Amtsbereich Munster wurden bei der Untersuchung von 761 Bodenproben 
(davon 631 aus Baumschulflii.chen) von 61,29 ha bei 101 Proben (77 Baumschulen) 
von 101 ha Zysten. des Kartoffelnematoden ermittelt. Bei sieben Parzellen mit 
einer Gesamtflii.che von 12,856 ha wurde wegen Kartoffelnematodenbefalls ein 
Kartoffelanbauverbot ausgesprochen. Zur Zeit sind 2630 Parzellen mit 1605,59 ha 
fiir den Kartoffelanbau gesperrt. 
In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden wahrend der Vegetations
periode 272 Kartoffelschlii.ge, die mit nematodenresistenten Sorten bepflanzt 
waren, auf Befall mit Pathotypen des Kartoffelnematoden kontrolliert. Dabei 
ergaben sich 26 Verdachtsfii.lle, vorwiegend bei der nicht vollresistenten Sorte 
Frila mit einem schwachen Zystenbesatz von 1 bis 3 Zysten je Staude. In dem 
anschlieflenden Biotest mit der Resistenzsorte Cobra bestii.tigte sich der Verdacht 
in 25 Fallen nicht. Bei einem Schlag sind die Untersuchungen noch nicht 
abgeschlossen. 
Im Amtsbereich Oldenburg wurden im Rahmen der Pflanzkartoffelvermehrung, 
des Kartoffelexportes und der Baumschuliiberwachung 6510 Bodenproben auf 
Zysten des Kartoffelnematoden untersucht. Auf 61 ha Ackerland und 9 ha Baum
schulflii.che wurde Befall festgestellt. 
In Schleswig-Holstein wurden 15 185 Proben von Baumschulen, 6034 vom 
Kartoffelanbau und 827 Exportsendungen untersucht. Die entsprechenden Zahlen 
befallener Proben waren 201, 393 und 180. 
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In Hamburg wurden die Bodenuntersuchungen in Siedlungen, Klein- und Haus
garten fortgesetzt, der Befallsgrad lag ilber 40 0/o. In Baum- und Rosenschulen 
(106 Proben) war hingegen kein Befall festzustellen. Die auf landwirtschaftlichen 
Flachen entnommenen Proben wiesen leichten Befall auf. 

An Bodenproben wurden fur Exportzwecke auf N e m a t o d e  n befall untersucht: 

Kultur Anzahl Grofle befallsfrei 

der Proben der Flache 

Maiblu me n 942 90 799m2 58 060 m2 

filr Maiblumen 

vorgesehenes Land 2 420m2 420m2 

insgesamt 944 91 219 m2 58 480m2 

AuBerdem wurden von der Ernte 1974 
9 OOO 950 Maiblumenkeime 

fur den Export untersucht. 

Kohlsdlotenmiicke 

leicht schwer 

befallen befallen 

14 345m2 18 394 m2 

14345 m2 18394m2 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, blieb die Kohlschotenmilcke am Raps 
unter dem Durchschnitt der letzten Jahre, nicht zuletzt infolge durchgefuhrter 
BekampfungsmaBnahmen im Jahre 1973 im permanenten Befallsgebiet auf 
starker befallenen Schlagen. 

Riibenblattwanze 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurde die Auswanderung durch die 
Frilhjahrswitterung nicht begilnstigt. Erst ab 20. Mai erschien der letzte Schub, 
der allein wirksam wurde. Die Schaden beschrankten sich auf die bekannten 
Hauptbefallsgebiete, blieben aber unter dem Durchschnitt der vorhergehenden 
Jahre. 

Riibenfliege 

In Niedersachsen (Hannover) ergaben die Ausspillungen lediglich im sild
hannoverschen Raum eine allerdings ungefahrliche Zunahme. Im Braunschweiger 
Raum war der Besatz nicht geringer als im Vorjahr. Jedoch ist der Prozentsatz 
parasitierter Puparien geringer, woraus eine starkere Bedrohung der jungen 
Ruben in diesem Raum abzuleiten ist. BekampfungsmaBnahmen konnen be
sonders auf weitentwickelten Bestanden erforderlich werden. 

San-J ose-Schildlaus 

In Baden-Wilrttemberg ergaben SJS-Kontrollen in den Gemarkungen, abgesehen 
von ortlichen Schwankungen in der Befallsstarke, keine Anderung der Befalls
situation. In einzelnen Baumschulen wurde schwacher SJS-Befall ermittelt. 

Der Widerstand gegen die Durchfilhrung chemischer BekampfungsmaBnahmen 
(Austriebsspritzung) verstarkte sich weiter. - Eine groBe Anzahl abgangiger 
Befallsbaume wurde gerodet. 

7 
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Hinsichtlich des Einsatzes von Prospaltella perniciosi wird auf den Beitrag von 
Dr. G. N e u  f f  e r  iiber biologische Schadlingsbekampfung verwiesen. 

Die Entseuchung von Baumschulmaterial durch Begasung mit Blausaure erfolgte 
in 18 stationaren und sechs fahrbaren Kammern. Es wurden insgesamt 582 487 
Baumschulgeholze entseucht, davon Kernobst 70 418 Pflanzen, Steinobst 31 595 
Pflanzen, Beerenobst 76 797 Pflanzen, Unterlagen 400 OOO Pflanzen, Reben 3 600 
Pflanzen, Sonstige 77 Pflanzen. 

In Hessen (Frankfurt) wurde gegeniiber den Vorjahren keine Veranderung des 
Verbreitungsgebietes festgestellt. 

In Rheinland-Pfalz hatte im Jahre 1973 der Landespflanzenschutzdienst noch 
einmal die Verbreitung der San-Jose-Schildlaus abgegrenzt, so daB die Verbands
gemeinden-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen dariiber informiert waren, 
inwieweit das von ihnen verwaltete Gebiet von der San-Jose-Schildlaus befallen 
war. In Zusammenarbeit mit diesen Gemeinden wurden im Berichtsjahr in 16 
Baumschulen insgesamt 178 830 Obstgeholze und 83 990 Laubziergeholze auf 
Befall durch die SJS kontrolliert. Die Untersuchung der Pflanzen wurde kosten
los vorgenommen. Nachdem nicht in einem Fall an den Pflanzen Anhaltspunkte 
fiir einen Befall durch die San-Jose-Schildlaus festgestellt wurde, erhielten die 
betroffenen Baumschulen eine Freigabebescheinigung fiir den Vertrieb der unter
suchten Pflanzen. Fiir dieses Zertifikat waren gemaB dem Besonderen Gebiihren
verzeichnis fiir den Landespflanzenschutzdienst je Baumschule 20,- DM zu 
entrichten. 

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

Kartoffelkafer 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, trat der Schadling nur auf 
einzelnen Flachen, wo eine Friihbekampfung unterblieben war, insbesondere in 
der 2. Generation, zahlreicher auf. Er wurde <lurch Insektizidzusatze bei den 
Krautfaulespritzungen bekampft. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, blieb er bedeutungslos, da weder die 
Friihjahrswanderung noch der Sommerflug durch die jeweiligen Witterungs
bedingungen in den kritischen Zeiten begiinstigt wurden. 

In Schleswig-Holstein blieb das Auftreten unauffallig und machte nur in 
einzelnen Fallen BekampfungsmaBnahmen erforderlich. Ungiinstige Witterung 
verhinderte eine Ausbreitung von vorjahrigen Befallsherden aus. 

Japankafer 

In Bayern wurden auf dem Flughafen Miinchen-Riem in der Zeit vom 17. Mai 
bis 3. Oktober 1974 drei Japankafer-Fallen und auf dem Flughafen Niirnberg in 
der Zeit vom 20. Mai bis 23. September 1974 zwei Japankafer-Fallen aufgestellt. 
Als Kodermittel wurde das ,,Riechstoffgemisch 19555" der Firma Haarmann & 
Reinier, Holzminden, verwendet. Japankafer wurden nicht gefangen. 

In Hessen wurden wie im Vorjahre auch im Sommer 1974 auf dem Flughafen 

Frankfurt a. M. mit Eugenol-Geraniol bekoderte Fallen vor dem Frachthof 2, dem 
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Ausladeplatz nordamerikanischer Frachter, aufgestellt und regelmaBig kon
trolliert. Es wurden keine J apankafer gefangen. 

Bemerkenswert ist, daB der erfahrungsgemaB starke Anflug von Gartenlaub
kafern (Phyllopertha horticola L.) im Juni 1974 fast ganzlich unterblieb. 

In Nordrhein-Westfalen, Landesteil Nordrhein, wurden in den Fallen, die auf 
den Flugplatzen Koln-Bonn (Wahn) und Dusseldorf-Lohausen aufgestellt waren, 
keine Kafer gefangen. 

Mittelmeerfruchtlliege 

in Bayern wurden im Bereich der GroBmarkthalle Milnchen in der Zeit vom 
17. Mai bis 9. Oktober 1974 an drei verschiedenen Stellen je zwei Mittelmeer
fruchtfliegen-Fallen aufgestellt. Als Lockmittel wurden ,,Angelikawurzelol" und
das ,,BAFS-Mittel 40881" verwendet. Mittelmeerfruchtfliegen wurden nicht
gefangen.

Bisam 

In Bayern ist fur 1974 erstmals wieder eine Aufwartsbewegung der Fangzahlen 
zu vermerken, nachdem seit 1970 ein stetiger Ruckgang festzustellen war. Ins
gesamt wurden im Berichtsjahr 123 347 Bisame gefangen, das sind 14,8 0/o mehr 
als im Vorjahr. Die Befallslage am Jahresende 1974 hat sich dennoch gegenuber 
1973 kaum verandert. Die gunstigen Fangergebnisse sind mit den hoheren Fell
preisen, der verstarkten Schulungs- und V-berwachungstatigkeit des amtlichen 
Bisam-V-berwachungsdienstes und nicht zuletzt mit der fur dieBisambekampfung 
gunstigen Winter- und Fruhjahrswitterung zu erkli:i.ren. Die intensive Befalls
bearbeitung wurde in erster Linie von den zugelassenen Karteninhabern vor
genommen. Als Folge der ortlich lang anhaltenden V-berschwemmungen im 
Herbst des Berichtsjahres ist ein Ausweichen des Bisams auf bisher zum Teil 
unbesiedelte Gewasser und Graben zu beobachten. 

In Baden-Wurttemberg wurden, soweit gemeldet, 15 231 Bisame erlegt 
(S, KA FR, TD). 

In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, lagen die Fangzahlen des Bisamjagers und der 
Bisamfanger 1974 hoher als im Vorjahr. Die Ursache hierfur ist in besseren 
Fangbedingungen, aber auch in einer begrenzten Zunahme des Befalls zu suchen. 
Lediglich im Einzugsgebiet des Rheins wurden 1974 weniger Bisame gefangen. 
Insgesamt wurden von dem hauptamtlichen Bisamjager und den 29 nebenberuf
lich tatigen Bisam!angern 1791 Bisame gefangen. 

An Schaden fielen zahlreiche Ufereinbruche auf. Besonders nachteilig haben sich 
bei den wechselnden Wasserstanden Unterwuhlungen von Steinpackungen der 
Uferbefestigungen ausgewirkt. 

Im Amtsbereich Kassel wurden 16 558 Bisame erlegt. 

Rheinland-Pfalz bildet ein geschlossenes Befallsgebiet. Das Jahresfangergebnis 
von sechs Bisamjagern und 298 privaten Fangern betrug 9170 Bisame und lag 
um 4,9 0/o unter dem Ergebnis des Vorjahres (9641 Bisame). An dieser Fangzahl 
sind die zugelassenen Privatfanger und die zur Bisambekampfung Verpflichteten 
mit 62,6 0/o beteiligt (im Vorjahr 59,6 <>/o). 

7* 
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Das N u t r i a  - Vorkommen an der Saar verdichtete sich und griff auf den Unter
lauf der Sauer iiber. 23 Nutria wurden gefangen (im Vorjahr 5 Nutria). 

In Nordrhein-Westfalen wurden im Landesteil Nordrhein 9893 Bisame, 1133 
S u m  p f b i b e r ,  4637 W a n d  e r r  a t  t e n  und 35 T e i c h h ii h n e r  gefangen. 
267 Fallen gingen verloren. Am Ende des Berichtsjahres waren ein Bisamhaupt
jager, drei Bisamjager und 184 private Bisamfanger tatig. 

Im Amtsbereich Munster konzentrierte sich auch 1974 die Bekampfungsarbeit auf 
das westliche Miinsterland, insbesondere im Hinblick auf den deutsch-nieder
landischen Grenzbereich. Es wurden insgesamt 37116 Bisame gefangen, davon 
entfielen 31 255 auf die privaten Bisamfanger (357 am 31. 12.), 4564 auf die haupt
amtlichen Bisamjager und 1343 auf sonstige Personen. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden im Berichtsjahr von den 
amtlichen fiinf Bisamjagern und den Privatfangern insgesamt 51 371 Bisame 
erlegt. Die Erhi:ihung um 31 0/o gegeniiber den im Vorjahr erlegten Tieren kann 
z. T. darauf zuriickgefiihrt werden, daB nach der Ankiindigung einer Fang
pramienerhi:ihung am Ende des Jahres 1973 Fangbelege zunachst zuriickgelassen
worden sind. Andererseits hat auch die schlechte Witterung im Jahre 1974 den
Bisamfang dort erleichtert, wo in anderen Jahren ein starkerer Campingbetrieb
sti:irend wirkte. Die Untersuchungen iiber bisamsicheres Bauen wurden ab
geschlossen.

Im Amtsbereich Oldenburg wurden 1974 insgesamt 78 616 Bisame unschadlich 
gemacht. 

In Schleswig-Holstein wurden 1974 insgesamt 21659 Bisame gefangen. Dies 
bedeutet eine Zunahme von 5742 Tieren gegeniiber 1973. Der gri:iBte Anteil der 
gefangenen Tiere entfallt auf die Privatfanger (16 173). Sie erhielten fur ihre 
Tatigkeit Fangpramien, an denen sich das Land Schleswig-Holstein mit 1,50 DM 
je Tier beteiligte. 

Die am starksten vom Bisam befallenen Gebiete waren wiederum die Landkreise 
Steinburg, Pinneberg und Dithmarschen. Insbesondere in der Wilster- und

Kremper Marsch sowie im siidlichen Dithmarschen war ein starkerer Anstieg der 
Bisamfange zu verzeichnen. 

Der Anstieg der Bisamfange ist nicht zuletzt auf die milde Witterung wahrend 
des Winterhalbjahres 1973/74 zuriickzufiihren. In diesem Zeitraum konnte 
praktisch ohne Unterbrechung durch ungiinstige Witterungseinfliisse der Bisarri
fang fortgesetzt werden. 

In Hamburg wurden 4401 Tiere gefangen, in Bremen 2400. 

Im Saarland wurden, um den Bisamfang zu erleichtern, wiederum kiinstliche 
Fanganlagen (Ufer- und Wechselbaue) an besonders gefahrdeten Stellen angelegt. 
Mit deren Hilfe und durch den Einsatz von besonderen Fangfli:iBen ist der Bisam
fang auch in und an Gewassern mi:iglich, die reich mit Ziergefliigel besetzt sind, 
ohne daB es unter diesem zu Verlusten kommt. 

Die Embryonenzahl bewegte sich im Jahre 1974 zwischen 4 und 11, im Jahre 1973 
zwischen 3 und 9 und im Jahre 1972 zwischen 2 und 8. Gefangen wurden ins
gesamt 1864 Bisame, 51 N u t r i a  und 643 W a n d e r  r a t  t e n , die letzten 
ausschlieBlich als Zufallsfange. 
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In Berlin wurden im Jahre 1974 von den vier Bisamjii.gern (1 Oberjager und 
3 Jager) insgesamt 1022 Bisame (mit 410 Embryonen) sowie 362 W a n d e r  -
r a t  t e n  und S c  h e r  m ii.u s e gefangen. Auffallend ist die verhii.ltnismii.Big 
groBe Zahl der gefangenen, ilberwiegend dunkel- bis schwarzbraunen Scher
ma.use (Arvicola terrestris), die sich auf einzelne mehr oder weniger begrenzte 
Wasserflii.chen konzentrieren und hier offenbar neben dem Bisam Schii.den an den 
zur biologischen Wasserreinigung angepflanzten Binsen Scirpus lacustris) an
richten. Es soll versucht werden, im kommenden Jahr Nii.heres ilber die Lebens
und Ernii.hrungsweise dieser wasserfreudigen Schermaus zu erfahren. 
Als Wetterschutz fur die Bisamjii.ger und als Aufbewahrungsort fur die Fang
boote, Benzinvorrii.te, Fallen usw. stehen im Gebiet der Ober- und Unterhavel je 
eine massive Unterkunftshiltte zur Verfugung. Durch diese beiden Stiltzpunkte 
wird die Anfahrt in das eigentliche Fanggebiet derartig verkilrzt, daB zur Ein
schrii.nkung des Fallendiebstahls sowie zur Vermeidung von Unglilcksfallen, 
hauptsii.chlich wii.hrend der Badesaison, die Fallen abends aufgestellt und morgens 
wieder eingesammelt werden konnen. Trotzdem sind im Berichtsjahr 42 Fallen 
gestohlen worden. 

-Ober Presse, Rundfunk und Fernsehen wurde versucht, das Interesse an der 
Bisambekii.mpfung bei der Bevolkerung wachzuhalten. Um aus Kreisen der 
Offentlichkeit Hinweise ilber bisher nicht bekannte Befallsstellen zu erhalten, 
wurden zusii.tzlich Dia-Vortrii.ge ilber die Notwendigkeit der Bisambekii.mpfung 
vor Jagd- und Sportangler-Vereinen gehalten. 

Feldmaus 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, erreichten die im Rahmen der drei
jii.hrigen Bestandsschwankungen fur 1974 zu erwartende Befallsspitze einen 
Umfang wie er seit 1949 nicht mehr beobachtet wurde. Dies geschah vor allem 
im nordhannoverschen Raum in zeitlichem Zusammenhang mit dem Vorkommen 
im Bereich der Landwirtschaftskammer Weser-Ems. Die Landwirte zogerten 
bedauerlicherweise mit der Durchfuhrung von BekampfungsmaBnahmen 
(Toxaphen-Spritzung), die nach den Vorschriften nur im Herbst erlaubt ist. Das 
Auslegen von Giftgetreide in die Mauselocher ist aus arbeitswirtschaftlichen 
Grunden praktisch nicht durchfilhrbar. 

Sperlinge 

Niedersachsen (Hannover): Die Zulassung des Strychninweizens kam zu spii.t, so 
daB damit 1974 keine Bekii.mpfungsmaBnahmen mehr durchgefilhrt werden 
konnten. Weiterhin wird die Durchfilhrung des von uns entwickelten Bekii.mp
fungsverfahrens durch einen weitgehenden Strukturwandel in den lii.ndlichen 
Gemeinden erschwert, der in einer Zunahme stii.dtischer Grundstilcke, deren 
Besitzer an der Sperlingsbekii.mpfung nicht interessiert sind, Ausdruck findet. 

Unkraut 

In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, sind bei der Bearbeitung von VerstoBen gegen 
die Unkrautverordnung nahezu alle Pflanzenschutzberater bei den Landwirt
schaftsii.mtern fachlich eingeschaltet worden. Im Stadtgebiet Frankfurt a. M. 
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wurden 284 Auflagen an Grundsti.ickseigentilmer bzw. Nutzungsberechtigte 
erteilt. Hier muBten gegen acht Verpflichtete Verwaltungsverfiigungen erlassen 
werden. 

Beizkontrollen 

In Hessen, Amtsbereich Kassel, wurden ea. 400 Beizanlagen und Pflanzenschutz
gerate durch die Pflanzenschutzberater iiberpri.ift. 
In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, lieBen 554 Lohnsaatbetriebe ihre 
Beizstellen freiwillig durch das Pflanzenschutzamt iiberwachen. Die bei der 
Trockenbeizung entnommenen 796 Proben waren zu 80 -O/o richtig gebeizt, die bei 
der Feuchtbeizung entnommenen 21 Proben zu 95 °/o. 

Zur HCB-Situation in Bayern 

Dern Drangen der Praxis und der Herstellerfirma, fiir die Herbstanwendung des 
hexachlorhaltigen Beizpraparates ,, TB 4 613" gemaB ,,Verordnung zur Neu
fassung der Verordnung i.iber Anwendungsverbote und -beschrankungen fi.ir 
Pflanzenschutzmittel" vom 31.5.1974 eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, 
konnte seitens des bayerischen Pflanzenschutzdienstes nach reiflicher Uberlegung 
nicht nachgegeben werden, da dreijahrige Untersuchungen in zahlreichen 
Molkereieinzugsgebieten Bayerns gezeigt haben, daB Milch und Butter vielfach 
toleranzi.iberschreitende HCB-Werte aufweisen. Die Kontaminationsursache ist 
noch unbekannt. Bevor das im Herbst 1974 angelaufene, sehr umfangreiche Unter
suchungsprogramm (Einzelbetriebsuntersuchungen!) zur Klarung dieser Frage 
nicht abgeschlossen ist, wird man aber mogliche Zusammenhange zwischen HCB
Beizung und hohen Ri.ickstanden in der Milch nicht vollig ausschlieBen konnen. 
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10. Amtliche Pflanzenbeschau

Einlaflstellen: 

Bayem: Bayerisch Eisenstein-LandstraBe*, Furth, Filssen, Furth i. Wald-Bahnhof, 
Furth i. Wald-Schafberg, Hof-Hauptbahnhof, Kiefersfelden-Autobahn, Kufstein, 
Lackenhauser, Lindau-Hafen, Lindau-Reutin, Lindau-Ziegelhaus, Ludwigsstadt
Bahnhof, Munchen-GroBmarkthalle, Munchen-Landsberger StraBe, Munchen
Post, Munchen-Riem-Flughafen, Munchen- Sudbahnhof, Neuhaus (Inn), Nurn
berg-Flughafen, Passau-Bahnhof, Passau - Donaulande, Rosenheim, Rudolph
stein, Salzburg, Schirnding-Bahnhof, Schirnding-LandstraBe, Schwarzbach 
Autobahn, Selb-Pl6Bberg, Simbach-Bahnhof **, Simbach-Innbrucke, Waidhaus, 
Wurz burg. 

Baden-Wiirttemberg: Stuttgart-Flughafen Echterdingen, Stuttgart-Post, Stutt
gart-EhmannstraBe, Stuttgart-Hafen, Stuttgart-GroBmarkt, Heilbronn/N eckar -
Post, Mannheim -Industriehafen, Karlsruhe -Post, Heidelberg-Post, Basel 
Badischer Gu terbahnhof, Basel-Badischer Personenbahnhof, Basel -Badischer 
Rangierbahnhof, Breisach, Freiburg-Post, Friedrichshafen -Guterbahnhof, 
Friedrichshafen -Hafen, Kehl-Rheinhafen, Kehl-Guterbahnhof, Kehl-Europa
brucke, Lorrach-Stetten, N euenburg-Guterbahnhof, N euenburg-Rheinbrucke, 
Rottweil, Singen-Bahnhof, Weil-Friedlingen, Weil-Otterbach, Weil-Rheinhafen. 

Hessen: Frankfurt: Frankfurt-Flughafen, Frankfurt-Post, Offenbach: Frank
furter StraBe. - Kassel: Kassel-GieBbergstraBe-Post, Bebra-Bahnhof, Herles
hausen. 

Rheinland-Pfalz: Bad Keuznach, Igel, Mainz, Neulauterburg, Neustadt/Wein
straBe, Trier -Post, Wasserbilligerbruck, Worth/Rhein. 

Nordrhein-Westfalen: Bonn-Bad Godesberg: Emmerich-Hafen, Kleve-Hafen, 
Emmerich-Bahnhof, Elten -Autobahn, Kaldenkirchen-Bahnhof, Schwanenhaus, 
Niederdorf, Kranenburg-Bahnhof, Wyler, Aachen-Westbahnhof, Aachen-Auto
bahn-N ord, Aachen - Hauptzollamt und Hauptbahnhof, Aachen-Autobahn-Sud, 
Dusseldorf-Post, Koln-Post, Zollamt Bonn, Dusseldorf-Flughafen, Flughafen 
Koln-Bonn. - Munster: Borken-Bahnhof, Dortmund-Post, Gronau-Glaner
brucke, Hemden, Munster, Oeding. 

Niedersachsen: Hannover: Hannover-Post, Hannover-Flughafen Langenhagen, 
Vorsfelde -Bahnhof, Helmstedt-Autobahn, Ruhen-Kanal, Schnackenburg-Elbe, 
Herzberg/Barz. - Oldenburg: Grenzstellen: Achterberg-Springbiel, Bentheim, 
Bunderneuland, Eschebrugge, Rutenbrock, Weener. Hafen: Brake, Elsfleth, 
Emden, Leer, Norden, Nordenham, Oldenburg, Papenburg. 

* ab 24. 7. 1974

** bis 16. 12. 1974
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Tabelle 4 Einfuhr *

Land und Amt 

F r ei st aat B a y e r n  
Bayerische Landesanstalt Mi.inchen 

Land B ad e n-Wi.i rtt e m b e r g
Pflanzenschutzdienst insgesamt 

Land He s s e n
PA Frankfurt 

PA Kassel 

Land Rh ei n l and-P f al z  
LP A Mainz einschliefllich 
Bezirkspflanzenschutzamter 

Schnitt-
Lebende 
Pflanzen 

** blum en, 
Bindegri.in 

785 
187 2 

7 27 
1 125 

145 
58 

37 
133 

107 
247 

10 445 
3 649 

65 050 
6 439 

5 595 
3 210 

49 
7 

Land No rd r h ei n-W e st f al e n
PA Bonn 45 390 

41854 
124 484 

54 099 

IPSAB Munster 

Land Ni ed e r s ac h s e n
PA Hannover 

PA Oldenburg 

Land S c h l e s w i g-Ho l st ei n
Pflanzenschutzdienst insgesamt 

Han s e st adt Ham b u r g
Pflanzenbeschau 

Han s e st adt B r e m e n  
PA Bremen 

Land S aar l and 
PA Saarbri.icken 

Land B e r l i n
PA Berlin 

1 060 
3 023 

191 
122 

17 617 
18 333 

4 059 
4 783 

398 
145 

7 5
45 

166 
529 

37 0 
494 

187 2 
1 162 

199 
28 

40 040 
13 07 0 

393 
6 

1 183 
346 

468 
7 0

2 491 
923 

1 895 
468 

Gemi.ise Kartoffeln 

6 157 
63 196 

94 
84 

10 
37 

24 
329 

510 
10 900 

36 246 
393 7 66 

31 
30 

1 455 
383 

178 
3 053 

17 
496 

353 
4 095 

6 667 
115 401 

7 919 
113 558 

6 
125 

siehe unter 
Gemi.ise 

siehe unter 
Gemi.ise 

siehe unter 
Gemi.ise 

1838 
26 437 

20 
10 

11 084 
158 969 

siehe unter 
Gem i.ise 

13 
5 249 

1 
6 

2 416 
51 430 

442 
8 454 

* Zahlenangaben: 1. Zeile Anzahl der Sendungen 2. Zeile Gesamtgewicht in t
** EinschlieBlich Stecklinge, Edelreiser, Blum enzwiebeln und Knollen 
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Tabelle 4 (For t set zung) 

Ob st, 
Land und Amt Sud -

fruch te 

F r eist aat Ba y e r n 
Bayerische Landesanstalt 57116 

Munchen 862 973 

Land Bad e n -Wu r t t e m b e r g
Pflanzenschut zd ienst i nsgesamt 43 909 

668 505 

Land He s se n  
PA Frankfur t 151 

412 

PA Kassel 7 
46 

Land Rhei n land -Pfal z 
LP A Mainz einschlie131i ch 2 162 
Bezirkspflanzenschut zamter 40 846 

Land No r d rhei n-We s tfale n 
PA Bonn 50 027 

375 522 

IPSAB Munster 635 

1 161 

Land Ni ed e r sac h se n
PA Hannover 929 

13 720 

PA Oldenburg 5 831 
26 473 

Land S c h le swi g -H o l s t ei n
Pflanzenschut zdienst i nsgesamt 333 

4 925 

Han se s t ad t  Ha mbu r g

Pflanzenbeschau 567 

260 677 

Han se s t ad t  B r e me n 

PA Bre men 133 

72 683 

Land S aar land 

PA Saar b rucken 17 819 

294 722 

Land Be r l i n 
PA Ber lin 531 

4 926 

Getreide, 
Hulsen-

fruchte 

6 662 

191 367 

5 765 
597 465 

13 

93 

1 197 
19 612 

446 
114 260 

10 677 

3 097 268 

4 411 
105 422 

1 670 
77 324 

11 060 

2 049 450 

291 
276 885 

1 039 

2 366 666 

491 
761 766 

8 943 

1 156 224 

2 229 

137 444 

Holz 

105 

Erde S onst iges 

5 

94 

827 
25 823 

86 
732 

1 
15 

4 139 
111 779 

211 
4 781 

132 
2 878 

2 457 

1 632 975 

998 
380 420 

1 35 
20 OOO 137 130 

16 

88 
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Tabelle 5 Ausfuhr * 

Land und Arnt 
Lebende 

S chnitt-

Amtliche Pjlanzenbeschau 

Gemtise Kartoffeln blumen, 
Pflanzen** 

Bindeg riln 

Fr e i st aat B aye r n 
B ayerische Landesanst alt Mtinchen 

Land Bad e n-Wti r t t e m b e r g 
Pflanzenschut zd ienst insgesam t 

Land He s se n
PA Fr ankfur t 

PA Kassel 

Land Rhe i nland-P f al z
LP A Mainz einschlieBlich 
Bez ir kspflanzenschut zam ter 

653 
308 

2 630 
1 104 

827 
290 

58 
130 

710 
484 

Land N o r d r hei n-We s t f ale n 
PA B onn 1 603 

IPSAB Munster 

Land Nied e r s ac h se n
PA Hannover 

PA Oldenb ur g 

Land S c h le s wig-Ho l stei n 
Pflanzenschut zdienst insgesam t 

Han se s t ad t  Ham b u r g
Pflanzenbeschau 

Han se s t ad t  B reme n 
PA B remen 

Land S aar l and 
PA S aar b rticken 

Land B e r l i n
PA Ber lin 

3 134 331 

682 
2 001 

715 
1 789 

709 
2 035 

2 640 
4 276 

264 
52 

252 
490 

76 
126 

473 
86 

13 
35 

141 
206 

104 
3 

1 

23 
14 010 

11 
69 

5 

2 

4 
8 

2 

1 

7 

2 

68 
1 260 

738 
5 892 

9 
132 

334 
4 991 

729 
14 394 

37 
538 

5 

11 

103 
2337 

121 
1 573 

siehe unter 
Ob st 

7 
21 

1 
3 

3 174 
64 038 

48 
886 

4 
15 

15 
329 

199 
1 405 

61 
5 403 

1 142 
32 401 

240 
5 901 

122 
1 745 

71 
1 362 

5 
0,1 

* Z ahlenang aben: 1. Zeile Anz ahl der Send ungen 2. Zeile Gesamtgewicht in t
** E inschlieBlich Stecklinge, Edel reiser, B lumenzwiebel n und Knol len 
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Tabelle 5 (F ortsetzung) 

Getreide, 
Land und Amt Obst Hiilsen- Holz Erde S onstiges 

frilchte 

F r e i s t aat B a y e r n  

Bayerische Landesanstalt 4 253 4 763 1 107 38 695 
Milnchen 55 668 138 049 17 027 568 14264 

Land B ad e n-Wil r t t e m b e r g
Pflanzenschutzdienst insgesamt 121 484 868 43 1 154 

1053 12 017 26 512 814 27137 

Land He s s e n
PA Frankfurt 103 711 6 182 167 

1 536 8 964 102 3 844 26 281 

PA Kassel 463 309 
7 058 

Land Rh e i n l and-Pf al z 
LP A Mainz einschlieBlich siehe unter 48 72 4 1 568 
Bezirk spflanzenschutzamter Gemiise 8 452 2 759 

Land N o rd r h e i n-We s tf al e n
PA B onn siehe unter siehe unter 871 

Gemiise S onstiges 159 663 

IPSAB Munster 146 995 69 188 
45 010 1238 2 262 

Land Ni ed e r s ac h s e n
PA Hann over 480 3 217 1 337 34 30 

10 899 134 307 58 769 510 

PA Oldenburg 73 108 67 146 
215 485 14 960 1 145 157 

Land S c h l e swi g-H o l s t e i n  
Pflanzenschutzdienst insgesamt siehe unter 163 446 

Gemilse 45 813 82 708 

Han s e s t ad t  Ham b u r g
Pflanzenbeschau 3 101 780 45 2 8 832 

51 952 67 891 2 204 57 401 358 

Han s e s t ad t  B r e m e n  
PA Bremen 134 49 91 891 

12 623 22 361 1 169 71227 

Land S aar l and 
PA Saarbrilcken 29 13 27 18 2 

206 1279 133 432 10 

Land B e r l i n
PA Berlin 16 300 33 

137 152 1 
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Schleswig-Holstein: Brunsbiittel, Biichen, Busum, Burgstaaken, Elmshorn, Flens
burg-Bahnhof, Flensburg-Hafen, Flensburg-Weiche, Husum, Itzehoe, Kappeln/ 
Schlei, Zollabfertigungsstelle Gelting- Mole, Kupfermiihle, Kiel, Kiel-Ostufer, 
Kiel-Wik, Lilbeck-Bahnhof, Lubeck-Hafen, Liibeck-Moisling, Liibeck-Trave
miinde, Liibeck-Schlutup, Niebiill/Boglum, Pinneberg, Puttgarden, Rendsburg, 
Uetersen. 

Hamburg: Freihafen, Flughafen. 

Bremen: Europahafen, Getreideanlage, Hauptbahnhof, Holzhafen, Neustadter 
Hafen, Dberseehafen, Weserbahnhof, Zollamt Flughafen, Zollamt Post, Bremer
haven-Mitte, Rotersand. 

Saar land: Apach, Perl-ObermoselstraBe, N ennig, Dilling en, Apach-Schleuse, 
Forbach, Saarbriicken -Autobahn, Uberherrn-LandstraBe, Uberherrn-Bahnhof, 
Saarbrilcken -Hauptgiiterbhf., Saarbriicken -Hauptpost, Saargemiind, Hanweiler, 
Frauenberg, Giidingen -Saarschleuse. 

Berlin: GroBmarkthallen, Packhof, Postamt 302, Schoneberg-Post, Tempelhof 
Flughafen. 
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11. Pflanzenschutzmittel und -geratepri.ifung

Tabelle 6 Mittel prilfun g (Zul assun g, Vorz ul assun g und Sonderprilfun gen) 

(1) 
I 

-
(1) (1) 

� "' s 
Q) Q) "O (1) � .... 

s (1) "' 
.... � :s � -� -� t:: � Q) 
:!:': Q) Q) 

Pflan zenschutzamt N .... -�
....

- ..c:_ N -�
s

.... t:: 
"6:li ea � -

:e 
....

N s 
I-< Q) Q) s .J!i "'

t:: ea Q) "O p. t:: ·a:; .?:<: "' ........ 
;:I Q) t:: 0 Q) Q) .... (1) 0 

ll'.l r,:. z <(! 1-t r.t:. r.t:. � s ::c: r/J 

F r eist aat B a y e r n

Bayerische Landes-

anstal t Miln chen 28 180 20 18 135 29 233 12 

Land B ad e n -

Wil r t t e m be r g  

Pflan zenschutzdienst 

insgesamt 79 288 28 46 283 16 17 803 9 

Land Hesse n 

PA Fran kfurt 3 25 10 12 44 9 0 0 42 0 

PA Kassel 14 58 17 69 2 7 123 

Land Rhei n l and -

Pfal z 

LP A M ain z einschlie131i ch 

Bezirkspflan zenschutz-

amter 11 127 23 10 110 1 3 104 

Land N o rd rhei n -

Westfal e n  

PA Bon n 36 108 33 21 122 5 5 120 32 

IPSAB Munster 42 57 17 31 94 3 3 125 25 

Land Ni ed e r-

sachse n 

PA Han n over 36 69 16 69 8 87 

PA Olden burg 12 61 1 12 41 13 115 

Land S chl eswi g-

Ho l st ei n

Pflan zenschutzdienst 

insgesamt 81 187 14 49 2 221 

Han sest ad t

Ha mbu r g  

PA Hamburg 22 3 1 39 1 21 2 

Han sest ad t  B r e m e n

PA Bre men 5 3 5 5 18 

Land B e r l i n

PA Berlin 23 3 25 15 1 
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Tabelle "I Gerateprilfung 

<IJ <IJ <IJ +' .... ,ea :ea :ea 
Pflanzenschutzamt ;... ;... 

<IJ <IJ ;... 
<IJ 

� l)(I l)(I .a ..... 
:;:l <IJ 
;... .c 

0. 0. �rn rn 

F:reistaat 

Ba y e rn 

Bayerische Landes-
anstalt Milnchen 1 

La nd Bad e n-
Wil rt t e mbe rg 

Pflanzenschutzdienst 
insgesamt 1 

La nd He s s e n  

PA Kassel 2 

La nd 

Rheinla nd-
Pf alz 

LPA Mainz 
einschlieBlich 
Bezir kspflanzen-
schutz amter 5 

La nd 
No rd rhein-
We s tf a"le n 

PA Bonn 6 
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12. Reihenuntersuchungen

Kartoifelvirosen 

In Niedersachsen wurden aus dem Amtsbereich Hannover fur die Pflanzkartoffel
anerkennung 2173 Proben a 100 Knollen und aus dem Gebiet der Landwirt
schaftskammer Weser-Ems 58 Proben au£ Virusbefall getestet. 

Bei den virusanfalligen Sorten war der Virusbesatz - hauptsachlich <lurch das 
Y - V i r u s  bedingt - hoher als in den Vorjahren. Filr die Landwirtschafts
kammer Weser-Ems wurden im Rahmen der Saatgutverkehrskontrollen 83 
Kartoffelproben und fur andere Interessenten (Max-Planck-Institut, Zilchter und 
Vermehrer) 388 Kartoffelproben getestet. 

In vier Gewachshausern wurden virusfreie Kartoffelvermehrungen fur vier 
Kartoffelzilchter durchgefuhrt. 

Fur das Bundessortenamt wurden 94 Kartoffel-Neuzuchtstamme au£ ihre An
falligkeit bzw. Resistenz gegenilber virusbedingten Knollenschaden geprilft 
( = Rattle-Virus-Resistenzprilfungen). 

Aus dem Amtsbereich Oldenburg wurden insgesamt 12 OOO Kartoffelblatter au£ 
virusilbertragende Blattlause untersucht. 

Obstvirosen 

In Bayern wurden die Virustestungen im Gewachshaus nach modifizierten Richt
linien der BBA (Doppelpfropfungen) an 31 SilBkirschensorten und -herkilnften 
sowie 19 Klonunterlagen fur SilBkirschen durchgefuhrt. 37 SiiBkirschensorten 
und -herkilnfte sowie 12 Apfelsorten stehen in Vorbereitung zur Thermotherapie. 
Die Kontrollen auf sichtbare Obstvirosen fanden im Rahmen der Anerkennung 
von Baumschulbetrieben <lurch den Bund deutscher Baumschulen statt. 

In Baden-Wilrttemberg wurden mehrjahrige Prilfungen von Apfeln und Apfel
unterlagen, die in Versuchsanlagen bzw. in der Unterlagenbaumschule stehen, 
abgeschlossen. Dabei erwiesen sich von 242 getesteten Baumen 90 als krank, 
wahrend an den 343 Apfelunterlagen verschiedener Typen kein Virusbefall nach
gewiesen wurde. 

Die Prilfung auf latenten Befall <lurch R i n g f l ec k e n v i r e n  <lurch Shirofugen
testung hatte folgendes Resultat: 28 SilBkirschen, davon 28 befallen, 60 Sauer
kirschen, davon 32 befallen, 29 Brennkirschen, davon 29 befallen, 27 veg. 
Kirschenunterlagen, davon 6 befallen, 38 Zwetschen, davon 38 befallen. 

Im Gewachshaustest wurden 50 Kirschenunterlagen auf latenten Virusbefall 
untersucht. Dabei wurde an funf Pflanzen Befall nachgewiesen. 

In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, wurden 22 Betriebe mit 14,7 ha Anbauflache 
und mit insgesamt 224 355 Baumen, von denen 0,43 °/o viruskrank waren, 
kontrolliert. Im Vergleich zu den Vorjahren lag die Zahl der viruskranken 
Baume hoher, vor allem beim Apfelmosaik und beim Ring- und Bandmosaik. 

Im Amtsbereich Kassel wurden 430 Prilfnummern von Kern- und Steinobst sowie 
Ziergeholzen auf Virusbefall im Freiland-Testquartier gepriift und 650 im 
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Gewachshaus. 710 Prufnummern von Kirschen wurden nach dem Shirofugentest 
auf Virusbefall gepruft. 

In Rheinland-Pfalz wurden seit dem Jahre 1971 virusgetestete Kern- und Stein
obstsorten aus dem landeseigenen Obstmuttergarten an die Baumschulbetriebe 
in Rheinland-Pfalz abgegeben. Auch in diesem Jahr war eine steigende Tendenz 
in der Reiserabgabe zu verzeichnen (1972: 59 369 Augen, 1973: 83 370 Augen, 1974: 
112 820 Augen = 35,3 °/o mehr als im Vorjahr). Die Anzahl der von den Baum
schulen in Rheinland-Pfalz bezogenen Edelaugen war bei den einzelnen Obstarten 
sehr unterschiedlich (Apfel: 24 440, Birne: 17 195, SuBkirsche: 13 780, Sauerkirsche: 
28 750, Pflaume, Zwetsche, Mira belle: 23 580, Pfirsich: 2 770, Aprikose: 2 305). 

Der Uberschufi an Reisermaterial wurde sowohl im Winter- als auch im Sommer
halbjahr 1974 an andere Bundeslander abgegeben, welche z. Z. noch nicht uber 
eigene Obstmuttergarten verfilgen (Baden-Wurttemberg: 234 230 Augen, ubrige: 
23 105 Augen). Insgesamt belief sich die Anzahl der vom Landespflanzenschutzamt 
im Berichtsjahr gelieferten Edelaugen auf 370 155 Stuck. 

In Nordrhein-Westfalen wurden in den nordrheinischen Baumschulen vom 
Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg - aufier den Scharkawirtspflanzen, 
s. dort - 2 433 990 Obstgeholzpflanzen auf Virussymptome kontrolliert.

Im Amtsbereich Munster zeigten die virusbefallenen Obstgeholze 1974 die 
Symptome der Infektion besonders fruhzeitig und deutlich. 

Der Gesamtbestand an virusgetesteten Veredlungen in den Obst-Baumschulen 
von Westfalen-Lippe betrug bei den zwei- und mehrjahrigen Veredlungen 60 078, 
bei den einjahrigen Veredlungen 71 471. Der Bezug von virusgetestetem Reiser
material aus dem Landes-Muttergarten der Lehr- und Versuchsanstalt filr 
Gartenbau der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe in Wolbeck nahm zu. 
Es wurden gegenuber 1973 mit 96 834 Veredlungen im Jahre 1974 insgesamt 
136 215 Veredlungen bezogen. 

In Niedersachsen erfolgten im Amtsbereich Hannover die wichtigsten Virus
prufungen mit ea. 5000 Handveredlungen in filnf Gewachshausern. Dabei stand 
die Testung von Apfelsorten und -unterlagen auf ,,Latente Apfelvirosen" nach 
vorheriger Thermotherapie im Vordergrund. Ferner wurden Tests mit einigen 
Birnensorten und Quittenklonen als Birnenunterlagen (Quitte A, Quitte C, Quitte 
Adams usw.) begonnen. Bei den meisten neu in den Test genommenen Steinobst
sorten wurde bereits Befall mit latenten Kirschenringfleckenviren festgestellt. 

In Baden-Wurttemberg wurden auf E r  d b e e r  v i r o s e  n gepruft durch Blatt
laustest (Vortest) und Blattstieltest (Haupttest) 13 Klone (Zuchtermaterial), davon 
4 befallen, und 12 Klone (freie Sorten), davon 3 befallen. 

In.Rheinland-Pfalz wurde, nachdem im Sommer 1973 in Zusammenarbeit mit der 
Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt filr Wein- und Obstbau in Weinsberg eine 
Bonitur des dort aufgepflanzten Sortiments von schwarzen und roten Johannis
beeren auf Sortenechtheit und sichtbaren Virusbefall vorgenommen worden war, 
im Fruhjahr 1974 mit der Testung einzelner Johannisbeersorten im Landes
pflanzenschutzamt begonnen. Die Testung erfolgte zunachst mittels krautiger 
Indikatoren (Chenopodium quinoa und Petunia hybrida multifiora nana, Pale 
face) auf Befall mit mechanisch ubertragbaren Viren, welche die Ursache filr die 
Ringfleckigkeit ( r e d  c u r r a n t  r i n g  s p o t ,  Stamm des H i m  b e e r  r i n g  -
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f 1 e c k e n v i r u s )  , die G r u n s c h e c k u n g ( b 1 a c k c u r r a n t g r e e n 
m o t t 1 e ,  Stamm des G u  r k e n  m o s a i k v i r u s ) und eine hellgrilne Ring
und Bandmusterung der J ohannisbeere ( A r a b i s - M o s a i k - V i  r u s )  sind. 

Bisher wurden je 24 Busche der Sorten Rosenthals Langtraubige Schwarze, 
Roodknop und Red Lake in die Testung aufgenommen. Virusbefall konnte mittels 
der erwahnten Testpflanzen nicht festgestellt werden. Im Sommer 1974 wurde 
eine nochmalige Bonitur des gesamten Johannisbeersortiments in Weinsberg 
durchgefilhrt. Die Testung der genannten sowie weiterer filr die Praxis bedeut
samer Sorten wird im Winterhalbjahr 1974/75 mit holzigen Testpflanzen 
(W e 11 i n  g t o n  XXX und B a  1 d w i n ) fortgesetzt werden. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden von 6 Erdbeersorten 6 Klone 
( = 144 Pflanzen) auf Virusbefall getestet, davon waren 2 Klone ( = 24 Pflanzen) 
befallen. 

Sonstige Virosen 

In Hessen, Amtsbereich Kassel, wurden 31 Shirofugentests auf Virusbefall bei 
Rosen durchgefilhrt. 

Eine kunstliche Infektion mit einem schwachen Virusstamm zur Abwehr eines 
starken Virusstamms derselben Art wurde an 100 Tomatenpflanzen und 220 
Paprikapflanzen durchgefilhrt. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden filr das Bundessortenamt 
sowie filr die Gartenbauabteilung der Landwirtschaftskammer Hannover 68 
Buschbohnen-Neuzuchten auf Anfalligkeit bzw. Uberempfindlichkeit gegenuber 
B o h n e n  v i r u s  I gepruft. 53 N euzuchten ( = 77 ,9 0/o reagierten uberempfindlich. 

Fusarium-Resistenzprilfung von Erbsensorten 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden im Auftrage des Bundessorten
amtes Rethmar 45 Erbsensorten auf Fusarium-Resistenz gepruft. Davon zeigten 
6 Sorten Resistenzgrade zwischen 73 und 85 0/o. Bei den ubrigen ist lediglich eine 
mehr oder weniger ausgepragte Widerstandsfahigkeit festzustellen. 

Hopfenwelke 

In Bayern wurden aus welkekranken Hopfengarten der Anbaugebiete Hallertau, 
Spalt und Hersbruck sowie aus Versuchsanlagen insgesamt 2332 Hopfenpflanzen 
auf Verticillium- und Fusarium-Befall untersucht. 

Kartoffelkrebs 

In Bayern wurden 272 Kartoffelstamme einer Vorprufung auf Resistenz gegen 
Rasse 1 des Kartoffelkrebserregers unterzogen. 

In Hessen, Amtsbereich Kassel, wurden drei Resistenzprufungen mit 56 Varianten 
gegen die Rassen 6 und 8 des Kartoffelkrebses durchgefilhrt, auBerdem zwei 
Rassenanalysen (12 Varianten) zu Rasse 8 des Kartoffelkrebses. 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden 41 Kartoffelstamme mit 
2050 Knollen der Hauptprufung und 327 Stamme mit 981 Kartoffelknollen der 
Vorprufung gegen den Pathotyp 1 des Kartoffelkrebserregers unterzogen. Bei 
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einer auf Wunsch der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 
auf einer der krebsverseuchten Versuchsflachen durchgefuhrten Uberprufung der 
Resistenz von elf Kartoffelsorten gegenuber der Rasse 6 des Krebserregers waren 
alle Sorten krebsbefallen. 

In Schleswig-Holstein wurden bei der Prufung von Kartoffelneuzuchtungen auf 
Resistenz gegen Rasse 1 des Erregers 644 Zuchtstamme nach dem Lemmerzahl
bzw. Spieckermann-Verfahren getestet. Eingestuft wurden: 375 Stamme (58,2 0/o) 
in die Resistenzstufe I und 80 Stamme (12,4 0/o) in die Resistenzstufe II. 189 Stamme 
(29,4 0/o) erwiesen sich als anfallig. 

Gemeinsam mit dem Institut fur Botanik der Biologischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft und dem Institut fur Pflanzenschutz, Saatgutunter
suchung und Bienenkunde der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe, 
Munster, wurden in der Hauptprufung 40 Zuchtstamme gepruft. Davon erwiesen 
sich 10 als anfallig. Bei 5 Zuchtstammen muI3 die Prufung wiederholt werden. 

PhytosaniUi.re Kontrollen 

In Bayern wurden Betriebskontrollen in sechs Azaleen-Eriken-Betrieben durch
gefuhrt. 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden in 23 Betrieben regel
maI3ige Kontrollen in Abstanden von 4 bis 8 Wochen durchgefuhrt. 

Saatreinigungs- und Beizkontrollen 

In Nordrhein-Westfalen, Dienstbereich des Pflanzenschutzamtes Bonn-Bad Godes
berg, waren von den auf Reinheit untersuchten 897 Saatgutproben 665 (74,1 0/o) 
richtig und 232 (25,9 '0/o) fehlerhaft gereinigt. Von 862 kontrollierten Beizproben 
waren 617 (71,5 0/o) richtig, 111 (12,9 0/o) zu stark und 134 (15,6 '0/o) zu schwach 
gebeizt. 

Schwarzrost 

In Bayern wurden 110 Winter- und 49 Sommerweizensorten in Amtshilfe fur das 
Bundessortenamt auf Resistenz gegen Rasse 21 gepruft. 

Kartoiielnematoden 

In Bayern wurden 162 066 Bodenproben untersucht, davon waren 14 836 befallen. 
In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, sind 563 Bodenproben untersucht worden, 
neun davon waren befallen. 

Im Amtsbezirk Kassel sind 2638 Bodenproben untersucht worden. - Die 
Kartoffelklonprufung gegen den Pathotyp Harmerz des Kartoffelnematoden 
wurde an 184 Proben durchgefuhrt, die Kartoffelsamlingsprufung gegen den 
Pathotyp Harmerz an 211 Proben. - Vier Resistenzprufungen gegen die Patho
typen A und Harmerz des Kartoffelnematoden (46 Varianten) wurden durch
gefuhrt. 

In Rheinland-Pfalz wurden fur das Bundessortenamt in Zusammenarbeit mit 
dem Institut fur Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung der Biolo
gischen Bundesanstalt in Munster 17 Kartoffelneuzuchtungen im Topfversuch auf 
Resistenz gegen Pathotyp A des Kartoffelnematoden getestet. 
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In Nordrhein-Westfalen, Dienstbereich des Amtes Bonn-Bad Godesberg, wurden 
in Zusammenarbeit mit dem Bundessortenamt in Rethmar sowie dem Institut fur 
Hackfruchtkrankheiten und Nematodenforschung in Munster 17 Kartoffel
neuziichtungen auf Resistenz gegen Kartoffelnematoden gepriift. 

Im Amtsbereich Munster wurden im Rahmen der zur Priifung von Kartoffel
neuziichtungen auf Nematodenresistenz, die in Zusammenarbeit mit dem Bundes
sortenamt in Rethmar sowie mit dem Institut fur Hackfruchtkrankheiten und 
Nematodenforschung der Biologischen Bundesanstalt in Munster erfolgt, 16 Kar
toffelneuziichtungen in Topfversuchen auf ihre Resistenz gegen den Kartoffel
nematoden gepriift. 

In Niedersachsen, Amtsbereich Hannover, wurden aus den zur Pflanzkartoffel
vermehrung vorgesehenen Flachen 163 375 Bodenproben auf Zysten des 
Kartoffelnematoden untersucht, davon waren 14 296 befallen. Dariiber hinaus 
wurden 742 Bodenproben aus der Sieberde von Pflanzkartoffeln fur Export
zwecke und 1117 Bodenproben aus den Flachen, die fur den Anbau von Mai
blumen fur den Export vorgesehen waren, auf Kartoffelnematoden untersucht. 

Im Amtsbereich Oldenburg wurden im Rahmen der Pflanzkartoffelanerkennung, 
des Kartoffelexportes, der Biotypenpriifungen und der Baumschuliiberwachung 
6510 Bodenproben untersucht; weitere 11 084 aus Kartoffelimportsendungen. 

Sonstige Nematoden 

In Bayern wurden untersucht: 14 995 Bodenproben auf G e t  r e  i d  e z y s t e n  -
a 1 c h e n  (9345 befallen), 18 566 Bodenproben auf R ii b e  n n e m a t o d e  n (2528 
befallen) und 220 Bodenproben auf H o p f  e n  n e m a t o d e  n (176 befallen). 

In Hessen, Amtsbereich Frankfurt, sind in Nematoden-Reihenuntersuchungen 
563 Erdproben jeweils auf K a r t  o f f  e 1-, R ii b e  n - und H a f e r  n e m  a -
t o  d e n  - Befall untersucht worden. In 9 Proben konnten K a r t  o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n ,  in 175 Proben H a f e r n e m a t o d e n  und in 297 Proben 
R ii b e n n e m a t o d e n nachgewiesen werden. 

14 Proben wurden auf W u r z  e 1 g a 11 e n  a 1 c h e n  - Befall untersucht. 

Von 151 B 1 a t  t a  1 c h e n  - Untersuchungen waren 48, von 130 S t e n g e l
a 1 c h e n  - bzw. R ii b e  n k o p  f a  1 c h e n  - Proben 23 Proben positiv. Insgesamt 
wurden auf freilebende Nematoden 1094 Proben untersucht. 

Die Gesamtzahl aller Nematoden-Untersuchungen betrug 3112. 

Im Amtsbereich Kassel wurden 70 Erdbeerpflanzenherzen-Mischproben auf 
E r  d b e e r  n e m a t o d e  n untersucht zur Gesundheitsiiberwachung der Erd
beervermehrung. 

In Rheinland-Pfalz wurden im Rahmen der Gesundheitsiiberwachung der 
Erdbeervermehrungsbestiinde 45 Proben auf Befall mit B 1 a t  t - und S t e n g e l 
a 1 c h e n  (Aphelenchoides sp. und Ditylenchus dipsaci) untersucht. 19 Proben 
waren frei von Nematodenbefall, bei 10 Proben konnten in 20 g Pflanzenherzen 
mehr als 50 Ahlchen nachgewiesen werden. Ein sehr starker Besatz mit B 1 a t  t 
a 1 c h e n  - 2700 Alchen in 20 g Pflanzenmasse - wurde bei einem kleineren 
Posten Handelspflanzgut der Sorte Zephir festgestellt. 

s• 
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Bei der Auswahl von Flachen fiir die Hafer-Sortenversuche der Landwirt
schaftskammer Rheinland-Pfalz wurden 58 Felder auf Befall mit G e t  r e  i d  e -
z y s t e n  a 1 c h e n  untersucht. In 42 Fallen verlief die Bodenprobenuntersuchung 
positiv. Im Bio-Testverfahren konnten zusatzlich 92 Bodenproben aus Versuchen 
der Bezirkspflanzenschutzamter auf Vorkommen von Getreidezystenalchen 
kontrolliert werden. Rund 50 °/o dieser Proben zeigten eindeutig Nematoden
befall. Diese Ergebnisse bestatigen die seit Jahren gemachten Beobachtungen 
i.iber die Verbreitung von Heterodera avenae in Rheinland-Pfalz und zeigen
gleichzeitig die Schwierigkeiten auf, die bei der Planung von Getreideversuchen
anstehen.

In Nordrhein-Westfalen (Bonn-Bad Godesberg) wurden 2980 Bodenproben auf 
R i.i b e n  n e m  a t o  d e n  untersucht; davon waren 977 befallen. 

Im Amtsbereich Munster erfolgte zur Klarung des Einflusses von intensivem 
Getreideanbau auf die Vermehrung von Pratylenchus-Arten im Boden die Unter
suchung von 132 Bodenproben auf Pratylenchus-Besatz. Die Proben stammten von 
Versuchsflachen mit 80 °/o bzw. 100 °/o Getreideanteil in der Fruchtfolge. In diesen 
langjahrigen Untersuchungen soll der EinfluB des Getreideanteils in der Frucht
folge sowie der verschiedenen Getreidearten vor allem auf die Populations
bewegung von Pratylenchus-Arten im Boden ermittelt werden. 

Von Flachen, die fiir den Mohrenanbau vorgesehen sind, wurden 112 Bodenmisch
proben (3 bis 4 Proben/ha) entnommen und mit Hilfe des Salattestes auf 
Wu r z  e 1 g a 11 e n  n e m a t o d e  n - Befall untersucht. 35 Proben zeigten leichten 
Befall; in drei Proben wurde dagegen ein so starker Befall ermittelt, daB vom 
Mohrenanbau abgeraten wurde. 

Sechs Bodenmischproben von Flachen, die fiir den Mohrenanbau vorgesehen sind, 
wurden auf Befall durch wandernde Wu r z  e 1 n e m  a t  o d e  n der Gattung 
Pratylenchus untersucht. 

Zwei Proben zeigten nur leichten (bis 200 Tiere in 250 ml Boden) oder keinen 
Befall. In vier Proben wurde stii.rkerer Befall festgestellt, so daB eine Schadigung 
der Mohren nicht auszuschlief3en war und daher vom Mohrenanbau abgeraten 
wurde. 

Im Rahmen der phytosanitaren Uberwachung von Erdbeervermehrungsbestanden 
erfolgten Probenahmen und Untersuchungen auf Befall mit Blatt- und Stengel
nematoden nach den Richtlinien der Biologischen Bundesanstalt. 

Von 141 nach dem Spri.ihtrichterverfahren von Seinhorst untersuchten Proben 
waren 123 frei von Blatt- und Stengelnematoden, 5 wiesen leichten Befall und 
13 Verseuchung mit mehr als 50 Nematoden in 20 g Pflanzenherzen auf. Vereinzelt 
kam ein Hochstbesatz von maximal 5800 Nematoden in 20 g Pflanzenherzen vor. 

Auf Befall mit Ri.ibennematoden wurden 3734 Bodenproben untersucht. Davon 
stammten 2756 Proben aus dem Ri.ibenanbaugebiet zwischen Helmstedt und Salz
gitter. Von den hier untersuchten 689 Schlagen waren 22 0/o befallsfrei, 64 0/o der 
Schlage wiesen einen geringen Befall (weniger als 25 Zysten mit lebendem Inhalt 
je Probe), 8 0/o einen mittleren Befall (25 bis 50 Zysten) und 6 0/o einen starken 
Befall (iiber 50 Zysten) auf. 

Auf Getreidenematoden sind 183 Bodenproben untersucht warden. 
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Zur Untersuchung auf Erdbeeralchen wurden im Rahmen der Anerkennung aus 
108 Erdbeer-Vermehrungsflachen 130 Proben (a 25 Pflanzen) entnommen. 18 0/o 
der Flachen wiesen einen Befall auf, der iiber den festgelegten Normen lag. 

Im Amtsbereich Oldenburg wurden 142 Boden- und 31 Pflanzenproben auf Befall 
mit nicht zystenbildenden Nematoden untersucht. 

Geratekontrolle 

In Nordrhein-Westfalen, Amtsbereich Munster, wurden neben der Uberwachung 
von 69 Pflanzenschutzgeraten der Praxis und der Abnahme oder J ahreskontrolle 
der Uberpriifungseinrichtungen in zehn anerkannten Werkstattbetrieben bei 
einer statistischen Erfassung 3312 Pflanzenschutzgerate im Landesteil Westfalen
Lippe registriert. 
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13. Erfahrungen und Versuche

13.1. Getreide 

13.1.1. Krankheiten 

Erfahrungen und Versuche 

Die diesjahrigen Ergebnisse der Fruchtfolgedauerversuche mit steigenden 
Getreideanteilen (Winterweizen und Sommergerste) bis hin zur G e t  r e  i d  e -
m o n o  k u 1 t u  r (Winterweizen, Sommergerste oder beide alternierend) zeigen, 
da.B es unter den Bedingungen dieses Jahres zumindest auf den Versuchsstand
orten Puch und Brandhof moglich war, in der Getreidemonokultur beim Winter
weizen durch ein umfangreiches Btindel ,,schadensmindernder MaBnahmen" 
nahezu gleiche Ertrage (bis zu 60 dz/ha!) zu erzielen wie bei konventioneller 
Anbautechnik in weitgestellten Fruchtfolgen. Eine andere Frage sind die er
hohten Kosten solcher zusatzlichen MaBnahmen, die aus okonomischer Sicht mit 
den Kosteneinsparungen der beim Daueranbau von Winterweizen extensiveren 
Betriebsorganisation abgewogen werden mtiBten. Auf jeden Fall wird die These 
erhartet, daB sich die F u  B k r a n k  h e i t  e n  bei Getreidemonokultur nicht 
progressiv haufen und die Ertrage nicht degressiv verringern mtissen. 

( R. D i e r  c k  s ,  BLBP Mtinchen, Bayern) 

In den Cercosporella-Rahmenplan-Versuchen wurden 1974 mit dem Kontakt
fungizid Or t h  o D i  f o 1 a t  a n  z. T. den teilsystemischen B e n  z i m i d  a z o 1-
Fungiziden vergleichbare Wirkungsgrad erzielt; es zeigte sich allerdings auch, 
daB das Kontaktmittel im Gegensatz zu den teilsystemischen Praparaten keine 
ausreichende postinfektionelle Wirkung besitzt. Damit eignet sich das Mittel 
vorerst nicht fur eine gezielte Anwendungsempfehlung. - Die Frage des An
wendungstermins der teilsystemischen Fungizide kann nach nunmehr dreijahriger 
Versuchsdurchfuhrung als abgeschlossen gelten. (BLBP+ AfLuB, Bayern) 

Die Befallsvoraussage fur Ce1·cosporeLLa bei dem erstmals durchgefuhrten probe
weisen Halmbruchwarndienst ergab eine statistisch sicherbare gute Dberein
stimmung mit den Ergebnissen des Spritzzeitpunktversuches zur Halmbruch
bekampfung. Die Spritzungen nach einer langeren - durch den Wetterdienst 
ermittelten - Periode mit erhohter Infektionswahrscheinlichkeit (3 bis 4 Wochen) 
brachten stets deutliche Mehrertrage. Eine Behandlung nach vierwochiger 
infektionsarmer Zeit und vor Beginn einer wieder ansteigenden Infektion brachte 
keinen Erfolg. (R. P a  r u s  e 1, AfLuB Ansbach, Bayern) 

In einem Versuch zur Bekampfung der H a  Im b r u c h k r a n k  h e  i t  in Weizen 
wurde die im Frtihjahr aufgrund der Witterungsdaten und der Untersuchungen 
nach K 1 e w i t  z gegebene Prognose eines nur geringen Befalls durch die Ernte
ertrage bestatigt. Die Boniturergebnisse zur Zeit der Teilreife wiesen allerdings 
zum Teil hohe Befallswerte auf, was auf eine verspatete Infektion wahrend der 
ktihlen Witterung gegen Ende des Schossens schlieBen laBt. Lager trat im Versuch 
nicht und auch in der Praxis kaum auf. Von den 15 verschiedenen Mitteln und 
Anwendungsformen lagen acht im Ertrag unter Unbehandelt. 

( A. He i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 
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In Oberfranken traten bei der Ha 1 m b r u c h k r a n  k h e i t  in Winterweizen 
Befallsunterschiede hinsichtlich der Vorfrilchte und den verschiedenen Hohen
lagen auf. So wurde 1974 in Bestanden mit Getreidevorfrucht bei Hohenlagen von 
351 bis 450 m ilber NN ein durchschnittlicher Cercosporella-Befall von 23 °/o er
mittelt. Dern standen bei Feldern mit Blattvorfrilchten 7 °/o Befall gegenilber. Hin
gegen konnten in Hohenlagen bis 350 m ilber NN keine Vorfruchteinflilsse auf die 
Befallsausbildung beobachtet werden. Hier hatten sowohl die Bestande mit 
Halmvorfrucht als auch jene mit Blattvorfrucht einen Durchschnittsbefall von 
8 '0/o. (Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Die Halmbruchkrankheits-Infektionen setzten nach langerer Trockenheit ab 
25. April spat und zunehmend ein. Danach brachte eine gezielte Fungizid
anwendung bei der Sorte Diplomat gesicherte Ertragszunahmen. Die im I-Stadium
eingesetzten System- und Kontaktfungizide ergaben: B e n o  m y  1 250 g rel. 107,
C e r  c o b i n  M 0,5 kg 103, 0 r t  h o  D i  f o 1 a t  a n  2 kg 109 und K a  1 k s t i c k 
s t o  f f  80 kg Nim G-Stadium rel. 114 bei Unbehandelt = 50,7 dz/ha. In den mit
Kalkstickstoff behandelten Parzellen trat M e  h 1 t a u  verz ogert auf, was sich
zusatzlich in einer Ertragszunahme auswirkte.

(H. R a a b ,  AfLuB Regensburg, Bayern) 

In dreijahrigen Versuchen zur Ha 1 m b r u c h b e  k a m p  f u n  g in Winterweizen 
mit B e n  o m y  1 in verschiedenen C C C- und W u  c h s s t o  f f  kombinationen 
wurde die relative Unvertraglichkeit einer Tankmischung von Fungizid +CCC+ 
Wuchsstoff nachgewiesen. Wahrend bei alleiniger Benomyl- bzw. Benomyl + 
CCC- bzw. Benomyl + Wuchsstoffanwendung im Durchschnitt 11 bis 15 °/o Mehr
ertrag erzielt werden konnte, lag dieser bei der Kombination Benomyl +CCC+
Wuchsstoff im dreijahrigen Versuchsdurchschnitt nur bei 3 0/o. Als recht gilnstige
Variante ist die Kombination Kalkstickstoff + CCC + 1/2 Aufwandmenge
Benomyl anzusehen. Im zweijahrigen Versuchsdurchschnitt lagen hier die Mehr
ertrage bei 8 -O/o. (Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern)

Eine Ha 1 m b r u c h b e  k a m p  f u n  g i n  S o m m e r  g e r s t  e - auch wenn ein 
starker Befall vorliegt - scheint aufgrund vorliegender dreijahriger Versuchs
ergebnisse derzeit nicht gerechtfertigt zu sein. In den Versuchen konnten au13er 
einer gewissen Standfestigkeitsverbesserung keine gesicherten, die Bekampfungs
kosten deckenden Mehrertrage (2 bis 4 0/o) erzielt werden. 

(Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Da in Bayern der Vertrieb Hex a c h 1 o r b  e n  z o 1- haltiger Mittel nicht langer 
zulassig ist, gewinnt zur Bekampfung des Z w e  r g s t e i n  b r a n  d e s an Winter
weizen die Kenntnis der Anfalligkeit der im Anbau stehenden Sorten an 
Aktualitat. Von den deutschen Sorten kann keine als resistent gelten. Im In
fektionsversuch unter Feldbedingungen zeigte bei starkem Infektionsdruck die 
Sorte Ferto mit 25 0/o befallener Pflanzen noch die geringste Anfalligkeit. Perseus, 
Benno und Caribo waren zu 60 bis 65 0/o befallen, Topfit, Markus, Jubilar, 
Kranich und Kormoran zu ilber 70 0/o. 

(J. R i n  t e 1 e n , BLBP Milnchen, Bayern) 

Eine Auswertung der Meldediensterhebungen 1973 und 1974 ergab, da13 das von 
K 1 o s e fur die Sorte Firlbecks Union in Bayern entwickelte Modell zur Prognose 
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des G e r s t e n  m e  h 1 t a u  - Befalls auch fur die Sorten Villa, Volla, Wisa, Aspa 
und Carina Gilltigkeit besitzt. (A. K 1 o s e ,  BLBP Munchen, Bayern) 

Der Z w e  r g - ( B r a u n  - ) r o s t der Gerste (Puccinia hordei) scheint sich nach 
verschiedenen Beobachtungen verstarkt auszubreiten, wenn der M e  h 1 t a u  an 
der Gerste zuruckgedrangt wird. Als eine Vorarbeit zur Resistenzzuchtung wurde 
in Zusammenarbeit mit den Gerstenzuchtern der Bayerischen Landesanstalt eine 
Rassenanalyse an verschiedenen bayerischen Herkilnften vorgenommen. Sie 
zeigte, daB sich die Zwergrostpopulation im Untersuchungsgebiet aus mehreren 
Rassen zusammensetzt; die weitaus haufigste von ihnen ist an fast allen Gersten
sorten virulent. (J. R i n  t e I en, BLBP Miinchen, Bayern) 

Trotz der seitens der Witterung 1974 annahernd durchschnittlichen Befallsvoraus
setzungen sowohl fiir FuB- als auch fiir Ahrenkrankheiten des Weizens erbrachten 
die jeweils besten Versuchsglieder in den Rahmenplanversuchen A h r  e n  -
k r a n k  h e  i t  e n  den doppelten Ertragszuwachs im Vergleich zu jenen der 
Halmbruchversuche: 

Maximaler Mehrertrag (D/o) Ertrag TKG 

nach Bekampfung von 

Halmbruchkrankheit (n= 8) 8 8 

Ahrenkrankhei ten (n = 13) 19 17 

Sehr uberzeugende Wirkung bei Mehltau + Septoria-Mischinfektionen zeigte die 
Fungizidkombination C e r  c o b i n  M + 0 r t  h o  D i f  o 1 a t  a n  (letzteres mit 
verminderter Aufwandmenge). (BLBP + AfLuB, Bayern) 

Der pilzliche Erreger der S p e I z e n b r a u n e des W eizens vermehrt sich lange 
vor dem sichtbaren Schadgeschehen in den unteren Blattetagen der Weizen
pflanze. Die Ausbreitung erfolgt bevorzugt auf alternden oder geschadigten 
Blattern, die einen gewissen Anteil Chlorosen und Nekrosen zeigen. Zur Zeit des 
Ahrenschiebens liegt die Masse des Inokulums in den untersten zwei nodium
bi.irtigen Blattern. - Der Termin einer etwaigen Behandlung wird von der 
Empfindlichkeit der Wirtspflanze her bestimmt. Die groBten Ertragsverluste ent
stehen bei Infektionen zur Zeit des Ahrenschiebens. Die empfindliche Phase, 
innerhalb der mit wirtschaftlich spurbaren Verlusten zu rechnen ist, dauert 
ungefahr 10 bis 14 Tage, in extremen Fallen auch bis etwa drei Wochen. 

(A. 0 b s t ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

In Winterweizenbestanden mit Maisvorfrucht fiel der ubernormal starke 
Fusarium-Befall (Ahre) auf. (Chr. Kr a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

In einem Weizenschlag, auf dem mehrmals Mais als Vorfrucht stand, wurde 
ungewohnlich starker Fusarium-Befall zum Zeitpunkt der Weizenbliite beob
achtet. Interessant war dabei, daB der rotliche Pilzbelag nicht nur an der Ahre, 
sondern haufig auch in den Blattachseln, am Halm sowie am HalmfuB zu diesem 
Zeitpunkt noch gefunden werden konnte. 

(R. P a r u s e  I, AfLuB Ansbach, Bayern) 
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Fusarium culmorum trat an den Ahren verstiirkt auf. Bei einem Befall von 29 0/o 
der Ahren in ,,Unbehandelt" wurden die besten Bekampfungserfolge (11 0/o 
Befall) durch den Einsatz von Th i o p  h a n  a t  - m e t  h y 1 (Cercobin M 0,5 kg/ha 
Stadium 0/P) erzielt. (A. H e  i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 

Aus Getreidebestanden (85 0/o Hafer, 10 0/o Weizen, 5 0/o Gerste) in Ober- und 
Niederbayern sowie Schwaben wurden 1974 bewurzelte Ganzpflanzen-Proben 
nach Verdachtssymptomen gezogen und auf V i r u s  i n  f e k t i o n  e n  kontrolliert. 
In der Mehrzahl der Falle wurde das barley yellow dwarf-Virus nachgewiesen. 
Obwohl gesicherte Zahlen erst in Jahren zu verarbeiten sind, dilrfte doch fest
stehen, daB zumindest das genannte Virus an allen Getreidearten in Bayern vor
kommt, daB es jedoch bei Hafer besonders deutlich in Erscheinung tritt. Es scheint 
in den genannten Regierungsbezirken gleichermaBen verbreitet zu sein, doch sind 
gebietsweise Unterschiede zu erwarten. (H. H e c h t , BLBP Milnchen, Bayern) 

In einer Auelage bei Weizen-Monokultur (4. Jahr) der Sorte Caribo und starkem 
M e  h 1 t a u  - Befallsdruck brachte die Anwendung von 0,5 kg C e r  c o b i n  M 
rel. 117 und C e r  c o b  i n  M 0,5 kg + Ca 1 ix i n  0,5 1 im 0/P- Stadium rel. 131 
gegenilber Unbehandelt = 100 (29,2 dz/ha). 

(H. R a a b , AfLuB Regensburg, Bayern) 

Zwei Versuche gegen M e  h 1 t a u  in Sommergerste bestatigten, daB bei geringem 
Befall oder mittelmaBigerWirkung der Mittel keine Mehrertrage zu erzielen sind. 

Ein mehrfaktorieller Versuch wurde gegen Mehltau in den Sorten Union, Bido, 
Brevia, Oriol und Villa mit den Fungiziden Ca 1 ix i n , I m  u g a n  und 
M i  1 s t e m  angelegt. Dabei zeigte sich, daB die Mittelwirkung etwa gleich gut ist. 
Die Anfalligkeit der Sorten nimmt in der Reihenfolge zu: Oriol, Villa, Union, 
Brevia und Bido. Der Einsatz der Mittel brachte gesicherte Mehrertrage, auBer 
bei der teilresistenten Sorte Oriol, an der nur leichter Befall festzustellen war. 

(A. F r i c k e r ,  G. M e i n e r t ,  S, Baden-Wilrttemberg) 

"'-./ersuche zur Bekampfung der H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  unter besonderer 
Berilcksichtigung der Rentabilitatsfrage. - Vom Regierungsprasidium Stuttgart 
und den Pflanzenschutzberatern an den Landwirtschaftsamtern wurden 37 
Streifenversuche zur Uberprilfung des Befallsschemas der BASF zur Feststellung 
der Wirtschaftlichkeit der Halmbruchbekampfung angelegt. Die 37 Versuche 
wurden 36mal in Winterweizen und einmal in Sommerweizen angelegt. Es 
wurden B e n  o m y  1 (250 g/ha), C e r  c o b i n  M (500 g/ha), D e r  o s a 1 (300 g/ha) 
und O r t h  o D i  f o 1 a t  a n  (2,0 kg/ha) eingesetzt. Die Wassermenge betrug 400 
bis 600 Liter/ha. Das Stadium der Kulturpflanzen zum Zeitpunkt der Bekampfung 
reichte von G bis I, groBtenteils aber von H bis I. Der Getreidebestand war im 
Durchschnitt gut und lag bei oder ilber 400 ahrentragenden Halmen je m2

• 

Nach dem Punkteschema zur Befallsprognose ausgewertet, erhielten die einzelnen 
Schlage zwischen 30 und 140 Punkte. Die Versuchsauswertung erfolgte nach den 
,,Vorlaufigen Richtlinien filr die Prilfung von Fungiziden gegen Cercosporella 

herpotrichoides an Getreide" der Biologischen Bundesanstalt. Die eingesetzten 
Fungizide senkten den Befall gegenilber Unbehandelt. Die Ertragsfeststellung 
ergab aber, daB der Ertrag nicht in jedem Falle entsprechend dem Befallsrilck-
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gang zunahm, wobei von gleichem Ausgangsbefall ausgegangen wird. Es zeigte 
sich in diesen einjahrigen Versuchen, daB kein zwingender Zusammenhang 
zwischen Befallsstarke, Bekampfungserfolg und Ertrag besteht. Weiterhin konnte 
keine Beziehung zwischen den Befallsklassen (bis 80 Punkte keine Bekampfung, 
80 bis 100 Punkte Bekampfung moglich, uber 100 Punkte Bekampfung notwendig) 
und dem tatsachlichen Befall und Bekampfungserfolg festgestellt werden. Die 
Versuche werden 1975 im gleichen Umfange weitergefuhrt, weil die Frage fur die 
Praxis sehr interessant ist. (G. M e i n  e r  t ,  S, Baden-Wiirttemberg) 

Die Bekampfung von P i  1 z k r a n k h  e i t  e n  im intensiven Getreidebau stand 
wie in den Vorjahren im Vordergrund des Interesses. Die Zahl der Versuche zur 
Bekampfung des G e t  r e i d e m  e h  1 t a u  s wurde aufgrund der bisher ge
wonnenen Ergebnisse verringert. Versuche mit Neuentwicklungen blieben hier
von unberuhrt. 

Sowohl die Saatgutbehandlungen mit M i  1 s t e m  (700 ml/100 kg) als auch die 
Spritzungen mit Fungiziden, wie z. B. C a 1 i x  i n  (750 ml/ha), haben unter ent
sprechenden Be£allsbedingungen positive Ergebnisse gezeigt und die Wirtschaft
lichkeit dieser BekampfungsmaBnahmen nachgewiesen. Die Mehrertrage lagen 
im Durchschnitt bei 2,0 bis 2,5 dz/ha. 

Den Versuchen zur Bekampfung der H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  in Winter
weizen, Wintergerste und Winterroggen wurde 1974 mehr Bedeutung zugemessen. 
Die Versuchsplanung bezog sich auf die Untersuchung von 4 bis 5 zeitlich ge
staffelten Spritzterminen entsprechend den Entwicklungsstadien bzw. den Warn
dienstmeldungen. Parallel hierzu liefen nach Absprache mit dem Hessischen 
Landesamt fur Landwirtschaft in Kassel und dem Pflanzenschutzamt Kassel die 
Landessortenversuche mit drei Winterweizensorten (Jubilar, Diplomat und 
Caribo) an sechs Standorten im GI-Stadium wie auch gegen Ah r e n  k r a n k  -
h e  i t  e n  im OP-Stadium. Hinzu kamen weitere Versuche zur Bekampfung von 
FuBkrankheiten mit einer kombinierten Anwendung von Perlkalkstickstoff und 
spaterer Fungizidbehandlung. 

Der Versuch mit den drei Winterweizensorten an sechs Standorten hatte folgende 
Ergebnisse: 

1974 Kontrolle GI OP GI+OP GI OP GI+OP 

Cereo- Cereo- Cereo- Benomyl Benomyl Benomyl 
bin M bin M bin M 250 g/ha 250 g/ha 250 g/ha 
500 g/ha 500 g/ha 500 g/ha 

Mittel der 58,1 dtiha 
Standorte 100 0/o 108 103 111 107 103 110 

Alle Parzellen wurden mit 0,5 1/ha C C C behandelt. 

Interessante Ergebnisse zeigten auch Versuche zur Bekampfung von F u  B -
k r a n k  h e  i t  e n  mit Kalkstickstoff und systemischen Fungiziden, dargestellt 
anhand der Mittelwerte c1us 14 Versuchen aus den Jahren 1973/1974;, 
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Parz. Dilngung und Behandlung Stadium Befalls- Ertrage % 

120 kg N wert* dtlha 

1 60 + 60 kg/ha KAS D 63 49,8 100 
oder 
40 + 80 kg/ha G-H 

2 40 kg/haKAS D 47 + 3,9 108 
+ 80 kg/ha Perlka F 

3 wie 1 Benomyl 
250 g G-I 38 + 4,0 108 

4 wie 1 CercobinM 
500 g G-I 38 + 4,1 108 

5 wie2 Benomyl 
250 g G-I 29 + 6,5 113 

6 wie2 CercobinM 
500 g G-I 30 + 6,7 113 

* lt. Richtlinien der BBA.

Demnach brachte die kombinierte Anwendung van Kalkstickstoff und Fungizid 
auf den Halmbruchbefall eine sehr deutliche Wirkung und betrachtliche Mehr
ertrage. 

Drei Terminversuche zur Bekampfung der H a 1 m b r u c h k r a n k h e i t in 
Winterweizen erzielten bei mittlerem Befall nur geringe Ertragsunterschiede, die 
sich keineswegs sichern lie.Ben. 

In Wintergerste wurden zwei Terminversuche durchgefilhrt. In einem der beiden 
Versuche wurde bei der Behandlung im HI-Stadium mit D e r o s a  1 ein nicht
gesicherter Mehrertrag van 5 0/o erzielt. Die tibrigen Varianten erreichten teil
weise kaum die Kontrolle mit 62,0 dt/ha. Der Halmbruchbefall betrug im 
HI-Stadium 35,5 0/o gegenuber 77,0 °/o in der Kontrolle. 

Der zweite Versuch in Wintergerste brachte bei dem Termin GH (6. 4. 1974) bei 
einer Befallsreduzierung van 79,5 °/o (Kontrolle) auf 26,8 0/o den hochsten zugleich 
gesicherten Mehrertrag van 110 0/o. Die tibrigen Termine (FG, HI, J, K, LM) mit 
ebenfalls 300 g/ha Derosal lagen sowohl in den Befallswerten als auch bei den 
Ertragen schlechter als die Variante zum Termin GH. Eine Cercobin M-Kombi
nation (Maneb) im HI-Stadium lag bei 106 0/o (nicht gesichert). 

Wenn auch aus diesen beiden Versuchen noch keine Eindeutigkeit abzulesen ist, 
so ist doch schon aus den Halmbruchbefallswerten zu erkennen, dafl die Winter
gerste als stark gefahrdet anzusehen ist. Die Versuche in Wintergerste sollen 
daher 1975 als Terminversuche fortgesetzt werden. 

In Winterroggen wurden ebenfalls zwei Terminspritzversuche zur Bekampfung 
der Halmbruchkrankheit durchgefilhrt. Der Versuch auf leichtem Boden mit der 
Sorte Kustra im Raum Darmstadt brachte bei den Behandlungen mit 300 g/ha 
Derosal in den Stadien GH, HI, J. K, LM Befallsverminderungen van 59,8 0/o in 
der Kontrolle auf 38,7 0/o bis 55,5 0/o in den behandelten Varianten. Die Ertrage 
schwankten zwischen 98 bis 108 zu 100 0/o ( = 42,4 dt/ha) in der Kontrolle. Die 
Ergebnisse konnten nicht gesichert werden. 
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Der zweite Versuch auf Basaltverwitterungsboden in mittlerer Hohenlage, ebenfalls 
mit der Sorte Kustra, brachte bei den Behandlungen mit 300 g/ha Derosal zu den 
gleichen Spritzterminen im HI-Stadium (25. 4. 1974) bei einer Befallsreduzierung 
von 77 '0/o (Befallswert unter Kontrolle) auf 18 0/o den hochsten Mehrertrag mit 
125 '0/o (Kontrolle = 100 °/o). 

Die Befallsminderungen in den iibrigen Varianten schwankten zwischen 8 bis 
23,5 0/o und die Ertriige zwischen 115 bis 117 0/o. Samtliche Werte konnten gegen
iiber der Kontrolle mit 49,3 dt/ha sehr gut gesichert werden. 

Eine zusatzliche Behandlung mit 31/ha CCC im HI-Stadium erbrachte keine 
Wirkungsvorteile. Die Standfestigkeit war in den mit Derosal behandelten 
Parzellen deutlich gegeniiber der Kontrolle verbessert. 

Bei der Bekiimpfung von Ah r e n  k r a n k h  e i t  e n  - vornehmlich Mehltau -
in Winterweizen wurden bei Terminsp:ritzungen (Stadium MN, NO, 0) in zwei 
Versuchen Mehrertrage von 110 bis 112 0/o gegeniiber Kontrolle erzielt. Die Er
gebnisse konnten allerdings nur in einem Versuch statistisch gesichert werden. 
In den Varianten wurden die Praparate C e r  c o b i n  M (500 g/ha), 0 r t  h o
D i  f o 1 a t  a n  (2 kg/ha), eine C e r  c o b i n  M - Kombination der BASF (2,5 kg/ha) 
u. a. gepriift.

Besondere Beachtung fanden neue Wirkstoffe zur Beizung von Sommerweizen 
und Sommergerste zur Bekiimpfung des Getreidemehltaus. Die Ertrage dieser 
Varianten lagen deutlich und gut gesichert iiber den Vergleichsmitteln. 

(Hessen: Frankfurt) 

Versuchsergebnisse iiber die Bekampfung der H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  in 
Winterweizen. - Im Mittel von 21 Halmbruchbekampfungsversuchen in Winter
weizen aus den Jahren 1972, 1973 und 1974 konnten durch Behandlungen mit den 
Fungiziden B e n o  m y  1 und C e r  c o b  i n  M im I-Stadium des Weizens Mehr
ertriige von 9 0/o bzw. 7 °/o erzielt werden. Dabei handelte es sich ausschlieBlich 
um die beiden Winterweizensorten Caribo und Jubilar, die in angestrengter 
Folge, aber zu 90 0/o nach Blattfrucht standen. Bei Ertragsverbesserungen von 
4 bis 5 dt/ha diirfte die Wirtschaftlichkeit der Fungizidbehandlung unter diesen 
Versuchsvoraussetzungen deutlich unter Beweis gestellt sein. 

Im Mittel von fiinf im Jahr 1974 durchgefiihrten Versuchen zur Bekiimpfung der 
Halmbruchkrankheit in Winterweizen - hauptsachlich in der Sorte Caribo - mit 
den Benzimidazolen D e r o s a  1, B e n o  m y  1 und C e r  c o b i n  M im I-Stadium 
des Weizens erwies sich das Mittel Derosal den beiden anderen Mitteln Benomyl 
und Cercobin M als deutlich iiberlegen. Recht gute Korrelationen sind wieder 
zwischen Ertrag, Befallswert und Tausendkorngewicht festzustellen. Gegeniiber 
der Kontrolle wurde der Ertrag durch Derosal um 18 -0/o und das Tausendkorn
gewicht um 3 g erhoht. Der Befallswert wurde um etwa 40 -O/o herabgesetzt. Die 
Fungizide Benomyl und Cercobin M blieben dagegen mit einer Ertragsverbesse
rung von nur jeweils 12 0/o deutlich hinter der von Derosal zuriick. Auch im 
Tausendkorngewicht und in der Herabsetzung des Befallswertes schnitten diese 
beiden Mittel schlechter ab als Derosal. 

In den letzten beiden Vegetationsjahren 1973 und 1974 wurden in Zusammen
arbeit mit der Ackerbauabteilung des Hessischen Landesamtes fur Landwirtschaft 
insgesamt 14 Versuche durchgefiihrt, die die Frage klaren sollten, ob eine zusatz-
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liche Kalkstickstoffgabe vor dem Einsatz von Benzimidazolen gegenilber der 
Kalkammondilngung und spaterer Benzimidazolbehandlung einen besseren 
Bekampfungserfolg und Ertrag bringen wilrden. 

Zunachst kann festgestellt werden, daB 80 kg/N als Kalkstickstoff den gleichen 
Ertragszuwachs mit 8 0/o gegenilber der Kontrolle brachte wie die Benzimidazole 
+ Kalkammon, obwohl der Befallswert von 63 in der Kontrolle auf 47 bei der
Kalkstickstoffgabe weniger stark herabgesetzt wurde als bei Anwendung der
Benzimidazole. Dagegen wurde der Ertrag in den mit Kalkstickstoff und Benzi
midazolen behandelten Parzellen gegenilber der Kontrolle nochmals deutlich um
13 0/o verbessert und der Befallswert auf 28 herabgesetzt. Auch war die Kombi
nation von Kalkstickstoff und Benzimidazol in der Kombination von Kalkammon
und Benzimidazol im Ertrag, Bekampfungserfolg und Tausendkorngewicht klar
ilberlegen. Jedoch wird von seiten der kalkammonproduzierenden Industrie be
anstandet, daB eine Kalkammongabe in Hi:ihe von 120 kg/ha N im Frilhjahr zu
hoch sei und nur 80 kg/ha N aufgrund neuerer Erkenntnisse als angemessene
Gabe in Frage kommen.

Bei dieser hohen N-Gabe von 120 kg/ha in Form von Kalkammon milsse mit 
einem starkeren vegetativen Wachstum und Lagern des Getreides gerechnet 
werden. Bei einem solchen Kalkstickstoff-Kalkammon-Vergleich milsse also der 
Kalkammon dem Kalkstickstoff unterlegen sein. (W. St i:i h r ,  Kassel) 

Versuchsergebnisse zur Bekampfung der ' H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  in 
Wintergerste. - In den Vegetationsjahren 1973 und 1974 wurden in Wintergerste 
zwi:ilf Halmbruchbekampfungsversuche ausgewertet. Die Wintergerste stand 
nach Winterweizen in der Rotation Rilben-Winterweizen-Wintergerste. Die 
Behandlungen mit B e n o  m y  1 und C e r  c o b i n  M erfolgten im I-J-Stadium 
der Wintergerste. Im Mittel der zwi:ilf Versuche lagen die Ertragsverbesserungen 
von Benomyl und Cercobin M gegenilber der Kontrolle bei 7 0/o. Auch der Befalls
wert konnte in Unbehandelt von 72 auf 33 bei Benomyl und 39 bei Cercobin M 
herabgesetzt werden. Die Erhi:ihung des Tausendkorngewichtes von 37,6 g auf 
39,2 g bei Benomyl und 38,2 g bei Cercobin M laBt vermuten, daB die Mehrertrage 
auf die Erhi:ihung des Tausendkorngewichtes zurilckzufilhren sind. 

(W. St i:i h r, Kassel) 

Versuchsergebnisse ii.her die Bekampfung der H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  in 
Winterroggen. - Auch in Winterroggen konnte trotz schwacheren Halmbruch
befalls im Mittel von acht Versuchen aus den Jahren 1973 und 1974 durch die 
B e n o  m y  1 behandlung eine Ertragssteigerung von 14 0/o gegenilber der Kon
trolle erzielt werden. Dabei wurde der Befallswert von nur 57 in der Kontrolle 
auf 23 durch Benomyl herabgesetzt und das Tausendkorngewicht von 34,1 auf 
34,8 g erhi:iht. Im Durchschnitt aller Versuche sind also wieder deutliche 
Beziehungen zwischen Ertragsverbesserungen, Herabsetzung des Befallswertes 
und Erhi:ihung des Tausendkorngewichtes erkennbar. Lagerung war in den Ver
suchen nicht oder kaum festzustellen, so daB die Mehrertrage wahrscheinlich auch 
nur auf die halmbruchbekampfende Wirkung des Fungizids Benomyl zurilck
zufilhren sind. Die recht gilnstigen Versuchsergebnisse berechtigen zu der An
nahme, daB sich der Winterroggen gegenilber einer Benzimidazolbehandlung als 
auBerst dankbar erweist. 
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Im Mittel von drei weiteren Versuchen aus dem Jahr 1974 war das Fungizid 
D e r o s a  1 mit einer Ertragsverbesserung von 12 °/o gegenuber der Kontrolle den 
Fungiziden Benomyl und C e r  c o b  i n  M ,  die jeweils nur einen Mehrertrag von 
8 °/o gegenuber der Kontrolle erbrachten, deutlich iiberlegen. Das Mittel Derosal 
zeigte auch die beste Wirkung gegen Cercosporella und erreichte gegenuber der 
Kontrolle eine Erhohung des Tausendkorngewichtes von annahernd 1 g. 

Drei in den Kurzstrohroggensorten Kustra, Carstens und Pekuro durchgefuhrte 
Versuche im Jahr 1974 lieI3en einen Ertragsanstieg durch Anwendung von 
Cereo bin M erkennen, der in der Sorte Kustra gegenuber der alleinigen Cycocel
behandlung mit 7 °/o am deutlichsten in Erscheinung trat. Weniger gut reagierten 
die Sorten Carstens und Pekuro, die durch den zusatzlichen Einsatz von Cercobin 
M nur Mehrertrage von jeweils 1 0/o erbrachten. (W. S t  6 h r ,  Kassel) 

Versuchsergebnisse uber die Bekampfung der H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  und 
des Ge t r e  i d e m  e h  1 t a u  e s in Winterweizen. - 1974 wurden zwolf Versuche 
zur Bekampfung der Halmbruchkrankheit und des Mehltaues durchgefuhrt. In 
erster Linie handelte es sich hierbei um die Sorte Caribo und Jubilar, die gegen 
die Halmbruchkrankheit im H-I-Stadium und gegen Mehltau im 0-Stadium 
behandelt wurden. Der Winterweizen wurde auf 15 Standorten in der Fruchtfolge 
der verbesserten Dreifelderwirtschaft und auf drei Standorten in angestrengter 
Folge nach Winterweizen angebaut. Bei einem Durchschnittsertrag von an
nahernd 50 dt/ha fiihrte die Behandlung mit B e n o  m y  1 und C er c o b i n  M zu 
Mehrertragen von 9 0/o bzw. 7 0/o. Das Fungizid Cereo bin M brachte im 0-Stadium 
des Weizens gegen Ahrenmehltau, der im Mittel mit der Bonitierungszahl 5 bis 6 
bewertet wurde, einen Ertragszuwachs von 10 °/o. Eine frilhe Anwendung von 
Benomyl im H-I-Weizenstadium und eine spatere von Cercobin M im 0-Stadium 
ergab einen Mehrertrag von 14 0/o gegenuber der Kontrolle. 

Deutliche Korrelationen bestehen wieder zwischen Ertrag, Befall und Tausend
korngewicht. Die Ertragssteigerungen sind auch hier auf die Herabsetzung des 
Befallswertes und Erhohung des Tausendkorngewichtes zuruckzufuhren. Unter
schiede der einzelnen Varianten in der Anzahl ahrentragender Halme und Korner 
je Ahre konnten nicht ermittelt werden. Friihe und spate Behandlung haben sich 
im Durchschnitt der Versuche praktisch addiert und unterstreichen die Wirt
schaftlichkeit des Fungizideinsatzes unter diesen gegebenen Voraussetzungen. 

Im Mittel von zwolf Versuchen zur Bekampfung von FuI3- und Ahrenkrankheiten 
in den Winterweizensorten Jubilar, Diplomat und Caribo aus den Jahren 1973 
und 1974 fuhrte die Behandlung mit Benzimidazolen im I-Stadium des Weizens 
bei Jubilar zu einem Mehrertrag von 6 '0/o, bei Diplomat zu einem von 8 0/o und 
bei Caribo nur zu einem von 2 °/o. Aus diesen Ergebnissen konnte man folgern, 
daI3 die Sorte Caribo eine gewisse Toleranz gegenuber Cercosporella aufweist. 
Eine zusatzliche Anwendung von Cereo bin M im 0-Stadium des Weizens ergab 
gegenuber der Kontrolle Ertragsverbesserungen von 7 0/o bei Jubilar, 13 0/o bei 
Diplomat und nur 4'0/o bei der Sorte Caribo. Der verhaltnismaI3ig geringe Ertrags
zuwachs bei der Sorte Caribo, der ja bekanntlich recht stark von Ahrenmehltau 
befallen wird, kann kaum erklart werden. (W. S t  6 h r ,  Kassel) 

Bekampfung der A h r  e n  f u s  a r i o s e an Winterweizen. - Nach kunstlicher 
Infektion von Fusarium culmorum im Stadium N vermochten die Praparate 
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C a p  t a n  (Orthozid 83), F o 1 p e t  (Ortho-Phaltan 50), B e n o  m y  1 (Du Pont 
Benomyl), T h i  o p  h a  n a t e  M (Cereo bin M) und T r i  f o r  i n  e (Saprol) zum 
1. wie zum 2. Einsatztermin (7 bzw. 14 Tage nach Infektion) einen signifikanten
Mehrertrag gegeniiber der infizierten Kontrolle zu erzielen. Cercobin M und
Du Pont Benomyl erreichten mit 50 bzw. 41 °/o Mehrertrag gegeniiber der
infizierten Kontrolle den hi:ichsten Effekt, jedoch nicht das Niveau der nicht
infizierten Kontrolle. Die Keimfahigkeit wurde aufgrund des hohen Anteils durch
den Pilz bereits in der .Ahre abgeti:iteter Korner sowie starke Deformierungen
der Koleoptilen bei den infizierten Versuchsgliedern erheblich vermindert.
Ebenso wurde hier der Anteil 1. Sorte stark herabgesetzt.

(K. Han u B ,  A. 0 e s au und H. G. Pr i 11 wit z ,  Rheinland-Pfalz) 

Zehn Wintergerste-Sorten an drei Versuchsorten in verschiedenen Anbaugebieten 
von Rheinland-Pfalz zeigten nur geringe Unterschiede in ihrer Anfalligkeit 
gegeniiber dem G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u. Unter dem Versuchsdurchschnitt (6,8) 
lagen die zweizeilige Sorte Sonja (5,0), ferner Doris (5,2) und Mirra (5,6). Die 
beiden letzten Sorten zeichneten sich auch durch ihre iiber dem Versuchsdurch
schnitt liegenden Ertriige aus. Als mittel bis hoch anfallig erwiesen sich die Sorten 
Vogelsanger Gold (6,9), Espe (7,1), Bolla (7,3), Dunja (7,5), Majo (7,7), Dura (7,8) 
und Morgenri:ite (7,8). Die Ertriige dieser Sorte schwankten stark und lassen im 
Sortenvergleich keine Abhiingigkeit vom Befallsgrad erkennen. (Bewertung nach 
Richtlinien der BBA 4-2.1.1, Mai 1973.) 

(K. Ha n u B und A. 0 e s a u , Rheinland-Pfalz) 

S a m e  n b ii r t  i g e K r a n k  h e  i t  e n  an Winterweizen-Erntegut. - Diese 
bereits im 6. Jahr laufenden Untersuchungen erfaBten 1974 neben dem Grund
sortiment wiederum einige neuere Sorten von vier Standorten in verschiedenen 
Winterweizenanbaugebieten von Rheinland-Pfalz. Zwei Standorten ohne 
nennenswerten Befall standen zwei Standorte mit hohem Befallsgrad gegeniiber, 
wobei an letzteren um 47 °/o hi:ihere Niederschliige wiihrend der Kornreife fielen. 
Den stiirksten Besatz von Septoria (Methode: K i e  t r e  i b e  r 1961) fanden wir 
an den Ki:irnern der Sorten Topfit, Kormoran, Kranich und Joss, von Fusarium 
an den Ki:irnern der Sorten Diplomat, Caribo und Saturn. Von den untersuchten 
Ertragsfaktoren TKG, Anteil 1. Sorte, Keimfahigkeit sowie den Ertriigen selbst 
wurde offensichtlich nur die Keimfahigkeit und diese nur bei starkem Besatz der 
zwei samenbiirtigen Krankheiten beeinfluBt. 

(K. Ha n u B und A. 0 e s a u ,  Rheinland-Pfalz) 

S a m e n  b ii r t  i g e K r a n k h  e i t  s e r r e g e r  am Winterweizen-Erntegut -
Taxonomie der isolierten Fusarien. - Von 240 Fusarium-Isolaten wurden 97 in 
Reinkultur genommen und eine Artbestimmung durchgefilhrt. Folgende Arten 
wurden ermittelt: Fusarium nivale (45), F. culmorum (30), F. avenaceum (13), 
F. oxysporum (4), F. poae (2), F. tricinctum (2) und F. graminum (1).

(H. G. P r  i 11 w i t  z und W. B a u e r  m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

Zur Beurteilung der Schadwirkung von Fusarien als .Ahrenkrankheitserreger 
wurde Winterweizen der Sorte Kranich wiihrend des .Ahrenschiebens mit 
Konidien von F. culmorum, F. nivale, F. avenaceum und F. graminearum kiinst
lich infiziert. Zur Infektion wurde die Sporensuspension auf 35 OOO Konidien/ml 
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Aqua dest. eingestellt. Appliziert wurde mit der Ruckenspritze und einem Spritz
balken. Umgerechnet wurden 400 1/ha Sporensuspension ausgebracht. 

Die Bonitur vor der Ernte ergab nur bei den mit F. culmorum behandelten Teil
stucken eine sichtbare Schadigung. Die Ertragsfeststellung zeigte eine Ertrags-. 
minderung von 41 0/o (36,8 dt/ha gegeniiber 63,6 dt/ha). Durch F. nivale, F. avena

ceum und F. graminearum wurde der Ertrag nicht beeinflu.Bt. Moglicherweise 
mtiflte bei diesen Filzen der Infektionsdruck bei kiinstlicher Infektion erhoht 
werden. (H. G. P r  i 11 w i t  z und W. B a u e r  m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

Nahezu frei von Ge t r e  i d e m  e h  1 t a u  im Mittel von vier Versuchsorten in 
verschiedenen Winterweizenanbaugebieten von Rheinland-Pfalz blieben die 
Sorten Benno (1,1) und Kranich (1,1), dicht gefolgt von Kormoran (2,3) und 
Saturn (2,3). Diese Sorten verdienen auch aufgrund ihrer uber dem Versuchs
durchschnitt liegenden Ertrage hervorgehoben zu werden. Leider bestehen bei den 
beiden ersten Sorten Vermarktungsschwierigkeiten. Mittlere Befallsgrade wurden 
bei den Sorten Joss (3,2), Uranus (3,5), Topfit (3,6), Diplomat (3,6) und Jubilar (4,0) 
bonitiert. Caribo (6,7) lag weit tiber dem Versuchsdurchschnitt (3,1). Im Vergleich 
samtlicher Sorten weisen die Ertrage eine recht gro.Be Amplitude auf und lassen 
keine Abhangigkeit vom Befallsgrad erkennen. 

(Bewertung nach Richtlinien der BBA 4-2.1.1, Mai 1973.) 
(K. Ha n u .B und A. 0 e s a u ,  Rheinland-Pfalz) 

Die in den letzten Untersuchungsjahren als weitgehend widerstandsfahig gegen 
Ge t r e  i d e m  e h  1 t a u  erkannten Sorten Oriol und Ortolan erkranken in zu
nehmendem Ma.Be. Standortsbezogen streuten die Befallswerte bei Oriol von 2,9 
bis 5,7 (5 Versuche) bzw. lagen bei Ortolan bei 4,9 (2 Versuche) und dtirften somit 
die Ursache der relativ geringen Ertrage sein, die im Untersuchungsjahr erstmalig 
unter den Mittelwert des Sortiments sanken. Gering anfallig waren von den 
Braugersten die Sorten Christa (1,6), Frankengold (2,8) und Aura (2,8), von den 
Futtergersten die Sorten Aramir (1,4), Askania (2,1) und Carina (3,4). 

(Bewertung nach Richtlinien der BBA 4-2.1.1, Mai 1973.) 
(K. Ha n u .B und A. 0 e s a u ,  Rheinland-Pfalz) 

Bereits 1973 erbrachten schon F o l c i d i n , D e r o s a l  und T e c t o gute 
Bekampfungserfolge gegen den P a r  a s  i t  a r e  n Ha 1 m b r u c h mit signi
fikanten Mehrertragen. 1974 wurden diese und weitere Praparate einer noch
maligen Prufung unterzogen; als Erreger des Parasitaren Halmbruches wurde 
fast ausnahmslos Cercosporella herpotrichoides ermittelt. 

Die Applikation der einzelnen Fungizide erfolgte mit Ausnahme von O r t h  o 
D i  f o 1 a t  a n  (E-G: 3. 4. 1974) im Stadium H-I (19.4.1974) in Winterweizen 
Caribo. In der Kontrolle waren zum Zeitpunkt der Bonitur am 26.6. 1974 93 0/o 
der Halme an parasitarem Halmbruch erkrankt (Befallswert (Bw) 62). Die besten 
Bekampfungserfolge erzielten unter diesen Versuchsbedingungen Tecto, 1,5 kg/ha 
(Bw 23), Folcidin, 0,5 kg/ha (Bw 23) und Derosal, 0,3 kg/ha (Bw 27); gefolgt von 
C e r  c o b i n  M, 0,50 kg/ha (Bw 32), B e n  o my 1, 0,25 kg/ha (Bw 28), Ortho 
Difolatan, 2,0 kg/ha (Bw 45) und D a c o n  i 1, 2,5 kg/ha (Bw 52). 

Die Kornertrage wurden mit Ausnahme von Daconil durch alle iibrigen Praparate 
mehr oder weniger gesteigert (2 bis 12 0/o); die Ertragsdifferenzen zum Kontroll-
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ertrag (81,85 dt/ha) sind bei Tecto, Derosal, Folcidin und Benomyl statistisch 
gesichert. 

Die zweijahrigen Ergebnisse lassen den SchluB zu, daB von den bisher zu
gelassenen Fungiziden (Benomyl, Cercobin M, Derosal und Ortho Difolatan) 
Derosal die ,,Spitzenstellung" einnimmt. 

(G. G. B i r g e 1 und E. E w e  r t  s ,  Rheinland-Pfalz) 

P a r a s  i t  a r e  r Ha 1 m b r u c h in getreidereichen Fruchtfolgen. - Die im 
Jahre 1966 begonnenen Untersuchungen auf acht Flachen im Trockengebiet 
Rheinhessen wurden fortgesetzt. Wie bereits in den vorangegangenen Jahren 
bestand auch im Jahre 1974 eine direkte Beziehung zwischen d�r Summe 
giinstiger Infektionsbedingungen fiir Cercosporella (nach S c  h r o d t e r  und 
F e h r m a n  n 1971) und dem Erkrankungsgrad gemessen in der Milchreife des 
Getreides. Unsere durch Addition der giinstigen Infektionsperioden errechneten 
Daten weisen darauf hin, daJ3 im Untersuchungsgebiet die Witterung im Februar 
und Marz verantwortlich fiir die endgiiltige Befallsstarke ist. Es erscheint hier 
moglich, bereits Anfang April eine Vorhersage iiber die Rohe des Endbefalls zu 
geben. Dieses wurde im Berichtsjahr mit gutem Erfolg praktiziert (Herausgabe 
eines Bekampfungshinweises am 8. 4. 1974). Es bestatigte sich ferner die bereits 
aus den Vorjahren bekannte Tatsache, daB die Fruchtfolgegestaltung praktisch 
keinen EinfluB auf die Befallshohe hat; vielmehr entscheidet im Untersuchungs
gebiet auch in Getreide-Monokulturen grundsatzlich die Witterung uber den Grad 
der Erkrankung. Der Befall im Jahre 1�74 schwankte auf allen untersuchten 
Flachen nur geringfiigig um den mittleren Wert von 72. (Vorl. Richtl. BBA 4-5.1.6, 
1972.) (K. Ha n u J3 und A. 0 e s a u, Rheinland-Pfalz) 

In je einem Doppelversuch wurden Beizmittel mit neuen Wirkstoffen auf ihre 
Wirkung gegen G e t  r e  i d e m  e h  1 t a u  in Wintergerste Dura und Winterweizen 
Caribo iiberpriift. 

Die mit den neuen Praparaten gebeizten Wintergerste-Aussaaten zeigten ein 
satt-griines Aussehen und ein zugigeres Wachstum als die der iibrigen Versuchs
glieder; nach dem Ahrenschieben bestanden die deutlich erkennbaren Unter
schiede nicht mehr. Die Dauer der Mehltauschutzwirkung war bei den Priif
praparaten }anger als bei M i  1 s t e m. Die neuen Beizmittel erbrachten die beste 
Wirkung mit einer Befallsminderung gegeniiber dem Kontrollwert von 2,5 bis 
2,7; die erzielten Mehrertrage betrugen 7 bis 12 0/o (Kontrollertrag 60,97 dt/ha). 

Bei den gebeizten Winterweizen-Aussaaten waren die auffalligen Bestands
verbesserungen, die bei Wintergerste festgestellt wurden, nicht gegeben. Eine 
Dauerschutzwirkung war bis Mitte Mai erkennbar. Die beste Wirkung wurde mit 
einem Befallswert von 2,8 erzielt (Kontrolle 4,5). Die Ertrage konnten durch die 
Beizungen um 3 bis 17 °/o gegenuber dem Kontrollertrag (58,66 dt/ha) gesteigert 
werden. (G. G. B i r g e  1, Rheinland-Pfalz) 

Fungizide Wirkung von Triadimefon und Ertragsgestaltung bei Weizen, Gerste 
und Hafer. - Die kritische, toxikologische Einschatzung des Q u e c k s i 1 b e  r s 
zwingt zur Priifung neuer Beizmittel mit mindestens vergleichbarem fungiziden 
Wirkungsspektrum. 
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Ein 1974 beginnendes Versuchsprogramm mit Tr i a d  i m e  f o n  galt derartigen 
Fragen. Das Praparat wurde bevorzugt mit 200 g/100 kg Saatgut (Grundbeizung: 
V o  r o n  i t - Spezial 200 g) dosiert. Zusatzliche und alternative Fungizidgaben 
erfolgten zu Weizen mit C y p e n  d a z o 1 250 g/ha auf die A.hren, zu Gerste mit 
Tr i d e m o  r p h (Calixin) 750 ccm/ha beim Erstauftreten von Erysiphe graminis. 
Bonitiert wurde auf E. graminis, Cercosporella herpotrichoides, Helmintho

sporium gramineum, Septoria nodorum und Ustilago nuda. Der Ertragsanalyse 
dienten Parameter der Auflaufquoten, Bestandsdichten, Ertrage und Tausend
korngewichte. Bei Gerste und Hafer wurde in jeweils zwei Versuchen bifaktoriell 
mit drei Sorten gearbeitet. Bei Weizen galt neben sechs Versuchen ein trifak
torieller Versuch den Wechseleinwirkungen von drei Behandlungen, zwei Saat
zeiten und zwei Saatmengen. 

Gegen E. graminis war Triadimefon dem Calixin und Folcidin iiberlegen. Die 
Befallswertzahl (Wz) ging bei Weizen von 7,9 auf 4,4, bei Gerste von 5,7 auf 3,0 
und bei Hafer von 3,5 auf 1,3 zuriick. Die Wirkung wurde mit steigender Dosie
rung (100/200/400 g je 100 kg Saatgut) verstarkt. H. gramineum wurde von Wz 6,0 
auf 3,5, U. nuda von 7 ,0 auf 2,5 zuriickgedrangt. Es zeigte sich keine Wirkung auf 
S. nodorum und nur eine geringfiigige auf C. herpotrichoides (Ruckgang von 76
auf 56 °/o). Hinsichtlich aller erkennbaren Pathogene des Weizens war ohne
Belang, ob die Grundbeizung mit Voronit- oder Ceresan-Spezial erfolgte. Bei
Winterweizen war die Friihsaat (Wz 6,9) geringfiigig starker als die Spatsaat (6,5)
von E. graminis befallen und etwas ausgepragter die geringere Saatmenge von
180 kg/ha (Wz 7,3) gegeniiber der hoheren von 220 kg/ha (Wz 6,1). Es kam auch
keine Wechselwirkung zwischen Saatzeiten und Saatmenge zustande. Unter
schiede im Me h 1 t a u  befall verloren sich zum Stadium des A.hrenschiebens hin.
Triadimefon ging keine Wechselwirkung zu den Saatzeiten ein, wohl aber zu den
Saatmengen, wo bei der hoheren eine bessere Wirkung erzielt wurde.

(W. K a m p e , Rheinland-Pfalz) 

Die 16 Versuche, in denen Praparate zur Bekampfung von F u  13 k r a n k  -
h e i t  e n , von B 1 a t  t m e  h 1 t a u  und Ah r e n  k r a n  k h e  i t  e n  ausgebracht 
wurden, standen in drei verschiedenenFruchtfolgen. Die Ergebnisse sollten Aus
kunft dariiber geben, inwieweit: 

1. Unterschiede in der Befallsminderung fuBkranken Winterweizens und in der
Beeinflussung des Kornertrages zwischen den Fungiziden B e n  o m y  1 (0,25 kg
je ha), D e r o s a  1 (0,30 kg je ha), C e r  c o b i n  M (0,50 kg je ha), 0 r t  h o
D i  f o 1 a t  an (2,0 kg je ha, Stadium F und 2,0 kg je ha, Stadium H) und
A n t  r a c o  1 (2,0 kg je ha, Stadium F und 2,0 kg je ha, Stadium H) erkennbar
sind;

2. die Auswirkungen des Fungizideinsatzes zur Bekampfung von FuBkrank
heiten <lurch verschiedene Fruchtfolgen beeinfluBt werden konnen;

3. eine zusatzliche Behandlung des Weizens gegen Blattmehltau die Ertrage zu
sichern im Stancle ist.

Zunachst muB festgestellt werden, daB 1974 der optimale Behandlungszeitpunkt 
mit der Angabe des Spritztermins zum Stadium H-J des Getreides besser 
getroffen wurde als im Jahre 1973. So sind auch die Ertragsergebnisse der Ver-
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suche 1974 besser als die im Jahre davor. Ertragsrelationen vergleichbarer 
Versuchsglieder aus den Versuchen 1974 und 1973: 

1974 1973 

Stat. ges. Mehrertrag 19 °/o 0 0/o der Versuchsgl. 
unges. Mehrertrag 66 0/o 39 0/o 

Stat. ges. Minderertrag 0 0/o 0 0/o 
unges. Minderertrag 15 0/o 61 0/o 

Zur Befallsbonitur wurden aus den einzelnen Parzellen zur Zeit der Milchreife 
Getreidehalme entnommen, die im Pflanzenschutzamt auf Befallsstii.rke hin 
augenscheinlich untersucht wurden. 

Z u  V e r s u c h s f r a g e  1 

Der in den unbehandelten Parzellen festgestellte Befall und der daraus errechnete 
Befallswert (nach B o c k  m a n  n) war recht hoch. Er schwankte zwischen 58,45 
und 92,50. Im Durchschnitt aller Versuche lag er bei 73,24. Die Verringerung des 
Befalls nach Einsatz der Fungizide war eindeutig. Der Bekii.mpfungserfolg korre
spondiert jedoch keinesfalls immer mit den gemessenen Ertrii.gen, auch wenn 
diese positiv zu beurteilen sind. 

Folgende -0-bersicht soll diese Feststellungen vercleutlichen: 

(/) Ertrag in Unbehandelt: 57,74 dt/ha = 100 

Benomyl 
Derosa! 
Cercobin M 
Ortho Difolatan 
(2xbeh.) 
Antracol 
(2 xbeh.} 

Verringerung des Erhohung des Ertrages 
Befallswertes um um 0/o = um dt/ha 

im Vergleich zu Unbehandelt 

27,65 °/o 3,97 0/o = 2,29 dt/ha 
33,57 °/o 5,64 0/o = 3,62 dt/ha 
24,15 0/o 5,08 0/o = 2,93 dt/ha 
26,88 0/o 4,33 0/o = 2,50 dt/ha 

3,63 0/o 5,89 0/o = 3,40 dt/ha 

Wie wenig man von einer sichtbaren Befallsverminderung auf eine Ertrags
verbesserung schlieBen kann, zeigt am deutlichsten das Beispiel Antracol. Bei 
vergleichsweise eindeutig schlechtester Wirkung - 3,63 0/o - liegen die durch
schnittlichen Kornertrii.ge in diesen Parzellen an der Spitze. Das muB zu der 
Vermutung flihren, daB hier andere als die bekannten und erkannten FuBkrank
heitserreger auf die Behandlung reagiert haben. Was Bekii.mpfungserfolge und 
Ertragssicherung angeht, so liegen die mit Derosal behandelten Parzellen an der 
Spitze. 

9• 
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Z u  V e r s u c h s f r a g e  2 

Die drei verschiedenen Fruchtfolgen waren folgendermaBen gestaltet: 

a) 4 Versuche; 1974 - Winterweizen, 1973 - Zuckerrilben, 1972 - Winter
gerste (3) Kartoffeln (1)

b) 4 Versuche; 1974 - Winterweizen, 1973 - Winterweizen, 1972 - Zuckerrilben

c) 8 Versuche; 1974 - Winterweizen, 1973 - Winterweizen (2) Wintergerste (3)
Hafer (3), 1972 - Winterweizen (3) Wintergerste (4) Winterroggen (1).

Bei Betrachtungen der in den drei Fruchtfolgen festgestellten Befallswerte lassen 
sich keine eindeutigen Unterschiede zugunsten des einen oder anderen Systems 
klar herausstellen. Was allerdings die Ertragsverbesserungen angeht, so konnten 
die hi:ichsten in der Fruchtfolge a) festgestellt werden, danach folgt Fruchtfolge b), 
wahrend in Fruchtfolge c) durchschnittlich nur eine sehr geringfilgige Ertrags
verbesserung zu beobachten war. 

(/) relative Ertragsergebnisse in den drei Fruchtfolgen: 

Frucht- unbeh. Benomyl Derosa! Cereo- Ortho- Antracol 
folge = 100 bin M Difolatan 

a) 57,45 106 109 108 107 106 
b) 71,62 104 105 105 103 101 
c) 49,98 102 103 103 103 104 

Hieraus kann geschlossen werden, daB die Ertragssteigerung in angestrengten 
Fruchtfolgen - standiger oder haufiger (Winter-) Getreideanbau - durch Einsatz 
von Fungiziden zur Bekampfung von FuBkrankheiten sehr viel schwieriger ist 
als in Fruchtfolgen, in deuen Zuckerrilben als Blattfrucht standen. 

Z u  V e r s u c h s f r a g e  3 

Der zusatzliche Einsatz von Calixin zur Blattmehltaubekampfung und von 
Cercobin M zur Bekampfung von Ahrenkrankheiten brachte die hi:ichsten Ertrage. 

(/) Ertrag in Unbehandelt: 57,74 dt/ha = 100 

unbeh. 
Benomyl 
Derosa! 
Cercobin M 
Ortho Dif. 
(2 X beh.) 
Antracol 
(2 xbeh.) 

Erhohung der Ertrage 
um 0/o = dt/ha 

Erhohung der Ertrage 
um O/o = dt/ha 

der Behandlung gegen der zusatzlichen Behand-
FuBkrankheiten lung gegen Blattmehltau 

und Ahrenkrankheiten 
im Vergleich zu Unbehandelt 

3,97 °/o = 2,29 dt/ha 
5,64 °/o = 3,26 dt/ha 
5,08 °/o = 2,93 dt/ha 

4,33 °/o = 2,50 dt/ha 

5,89 °/o = 3,40 dt/ha 

7,72 °/o = 4,46 dt/ha 
8,22 °/o = 4,75 dt/ha 

10,99 °/o = 6,35 dt/ha 
9,61 O/o = 5,55 dt/ha 

10,37 °/o = 5,99 dt/ha 

9,90 O/o = 5,72 dt/ha 
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Wie aus den hiesigen Versuchen erkennbar ist, bringt der zusatzliche Einsatz von 
Fungiziden in der Fruchtfolge a) die hochsten Mehrertriige, die auch hier ilber 
Fruchtfolge b) zu Fruchtfolge c) geringer werden. 

In Fruchtfolge c) allein wurden die meisten, wenn auch nicht statistisch zu 
sichernden Minderertriige, niimlich in 17 von insgesamt 21 Versuchsgliedern aller 
drei Fruchtfolgen festgestellt, das hei.Bt in 81 0/o aller Fiille. 

Daraus scheint erkennbar zu sein, da.B der Einsatz chemischer Pflanzenschutz
mittel allein zur Bekiimpfung pilzlicher Schaderreger nicht ausreicht. Voraus
setzung fur einen Erfolg sind optimale Bodenbearbeitung, Auswahl geeigneter 
Sorten, richtige Bestandesdichte, harmonische Di.ingung und wirksame Unkraut
bekiimpfung. (E. G r  i g o , Bonn-Bad Godesberg) 

Um das Spektrum der am parasitiiren Halmbruch beteiligten Pilze kennen
zulernen, wurden aus drei Weizenversuchen insgesamt 4580 Halme entnommen 
und im Laboratorium untersucht. 

Es waren befallen mit 

Cercosporella Fusarium Rhizoctonia andere 
herpotrichoides culmorum solani 

Versuch I 81,3 °/o 10,8 <l/o 5,4 °/o 0,2 °/o 
(Wesel) 

Versuch II 82,0 °/o 1,5 °/o 15,5 0/o 0,5 <i/o 
(Mettmann) 

Versuch III 60,3 °/o 26,7 0/o 7,9 °/o 1,5 °/o 
(W orringen) 

C. herpotrichoides mu.B als wichtigster Halmbrucherreger angesehen werden.
Neben Fusarium culmorum und Rhizoctonia traten auch noch andere Schadpilze
auf, wie zum Beispiel Helminthosporium, Leptosphaeria, Colletotrichum, letzteren
ist aber keine gro.Be Bedeutung zuzumessen.

(L. Ki e w n i c k , Bonn-Bad Godesberg) 

H a  1 m b r u c h bekiimpfung in Wintergerste. - Der Cercosporella-Befall in 
Wintergerste war 1974 betriichtlich. Dies gilt allerdings nur fur bessere, weizen
fiihige Boden. Der Befall lag vielfach bei ilber 80 bis 90 '0/o. Die Behandlung mit 
einem Fungizid bewirkte eine betriichtliche Verringerung der Anzahl erkrankter 
Halme. Lager und Mehltaubefall wurden jedoch wenig beeinflu.Bt. 

Die Ertragsauswertung der einzelnen Versuche ergab unter diesen befalls
gefiihrdeten Verhiiltnissen zumindest in der Tendenz immer Mehrertriige. Die 
erzielten Mehrertriige in einigen Versuchen war beachtlich und lie.Ben sich 
statistisch absichern. Diese Versuche zeigen jedoch auch, da.B Wintergerste auf 
eine Behandlung nicht so positiv wie der Winterweizen reagiert. Durch Fungizid
Behandlung konnte in den gepri.iften Sorten Dura, Vogelsanger Gold, Malta und 
Ago im Schnitt der Versuche ein Mehrertrag je nach Priiparat von 6 °/o bis 9 °/o 
erzielt werden. Damit erscheint eine Halmbruchbekiimpfung auf diesen besseren 
Boden in getreidebetonten Fruchtfolgen, wie schon erste Versuche aus 1973 
andeuteten, auch in Wintergerste recht interessant und lohnend zu sein. 
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Fiir B e n o  my 1 mit 0,25 kg/ha und C e r  c o b  i n  M mit 0,5 kg/ha ergaben sich 
gegenilber unbehandelt gesicherte Mehrertrage von 6 0/o. Das Prilfmittel 
D e r  o s a 1 filhrte zu Ertragssteigerungen von 9 0/o. Die Ertragsunterschiede 
zwischen diesen drei Praparaten lieflen sich statistisch nicht absichern, d. h. sie 
sind etwa gleich gut wirksam. (J. H. H o p p e ,  F. M ay k u h  s ,  PA Hannover) 

H a  1 m b r u c h b e  k a m p fu n g s v e r  s u c h e (CercosporeHa herp.) 
in Wintergerste 1974 

(Durchschnitt aus 8 Exaktversuchen auf besseren, ertragreichen Boden) 

Behandlung kg/ha Prozent Befallswert Lager 1-9 Ertrag zu unbeh. = 100 
befallener in °/o 
Halme 1974 1973 

unbehandelt 99,2 85,7 3,4 100 100 
( = 50,2 dz/ha) ( = 56,2 dz/ha) 

B eno myl 0,25 81,3' 54,5 2,4 106 104 

Cer cobin-M 0,50 86,8 58,7 2,6 106 105 

D ero s a! 0,30 73,6 47,5 2,3 (109) 

GD 5 °/o rel.: 3,3 °/o 8,0 °/o 

Ha 1 m b r u c h b e  k a m p  fu n g s v e r  s u c h e (Cercosporella herp.) 
in Winterweizen 1974 

TKG 
in g 

31,7 

32,4 

32,0 

31,9 

(CCC-Anwendung bei Schoflbeginn, Cercosporella-Bekampfung Mitte des Schossens) 

Durchschnitt aus 8 Exaktversuchen atrf besseren, ertragreichen Boden 

Behandlung kg/ha Prozent Befallswert Lager 1-9 TKG Ertrag zu unbeh. = 100 
befallener in °/o in g 
Halme 1974 1973 

unbehandelt 95,2 84,6 5,0 40 100 100 
( = 51,1 dz/ha) ( = 49,8 dz/ha) 

B eno myl 0,25 84,9 65,0 2,7 42 112 109 

Ce r cob in-M 0,50 93,8 77,7 2,8 41 109 107 

D ero s a! 0,30 77,8 57,8 2,3 43 113 (111) 

GD 5 0/o rel.: 5, 7 °/o 3,3 °/o 

Cercosporelia-Bekampfung in Winterroggen. - Das Cercosporelia-Auftreten auf 
den typischen Roggenboden in Nordhannover war 1974 allgemein schwach. Auf 
den sandigen Boden dieses Gebietes konnten, von Ausnahmen abgesehen, <lurch 
eine Fungizidbehandlung bisher kaum Mehrertrage erzielt werden. Dies trifft 
filr B e n o m y 1, C e r c o b i n M ,  D e r o s a 1 und B A S 3 6 8 0 1 sowie O r t h o 
D i  f o 1 a t  a n  zu. Hier sind weitere lokale Versuche zur Klarung der Befalls
verhaltnisse und standortbezogenen Gefahrdung notwendig, um gezielte und 
damit wirtschaftliche Bekampfungsempfehlungen aussprechen zu konnen. Vor
erst kann also zu einer Cercosporelia-Behandlung bei Winterroggen auf leichten 
Boden nicht geraten werden. 
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Winterroggen auf besseren Boden erscheint jedoch cercosporellagefahrdet. Auf 
den guten Boden, z. B. in Siidhannover, wo Halmbruchbefall starker und hiiufiger 
auftritt, war auch Winterroggen befallen und reagierte entsprechend auf eine 
Bekampfung. Erste Versuche waren ermutigend. Hier konnten im 1. bis 2. 
Knotenstadium Behandlungen mit systemischen Fungiziden von Interesse sein, 
wie Termin-Spritzversuche bestatigten. 

(J. H. H o p p e , F. M a y k u h s , W. K a b i e r s c h ,  W. Ga b u r g , 
PA Hannover) 

Aufgrund von Untersuchungen iiber M e  h 1 t a u  beim Weizen kann etwa 
folgende kurze SchluBfolgerung gezogen werden. Das Auftreten von M e  h 1 ta u 
bei Weizen ist sortenabhangig. RegelmiiBig tritt diese Pilzkrankheit in stiirkerem 
MaBe z. B. in den Sorten Caribo und Jubilar auf. In Diplomat konnte Befall fast 
immer nur in dichten, mit Stickstoff reichlich versorgten Bestiinden oder in aus
gesprochenen Mehltaulagen beobachtet werden. Die neueren Sorten wie z. B. 
Kranich, Benno und Kormoran scheinen iihnlich zu reagieren. 

Mehltauanfiillige Sorten lohnen eine Behandlung wiihrend des Ahrenschiebens 
mit z. B. C a  1 ix i n  oder I m  u g a n , aber auch C e r  c o b i n  M hat sich be
wiihrt. Voraussetzung fur die Wirtschaftlichkeit dieser Ahrenbehandlung sind 
jedoch Fahrgassen im Bestand. 

M e  h 1 t a u  bekiimpfung in Winterweizen. -
(Durchschnitt aus 6 bzw. 4 Versuchen 1973/1974) 

Bekampfung beim Ahrenschieben 

Behandlung 1/ha Ahren-Befall Caribo , Diplomat 

unbehandelt 

Im u ga n  
C ercobi n-M 

1,0 

0,5 

4 

3 

3 

(Ertrag zu unbeh. = 100) 

100 100 
( = 54,5 dz/ha) ( = 54,3 dz/ha) 

104 
106 

102 
102 

(K. H. F r i e d r i c h s ,  F. M a y k u h  s ,  PA Hannover) 

FuBkrankheiten an Winterroggen. - Mit einer Serie von 15 Exaktversuchen 
wurde die Wirtschaftlichkeit der Bekiimpfung von F u  B k r a n k h  e i t  e n  mit 
Th i o p  h a  n a t  - m e t  h y 1 (Cereo bin M, 0,5 ha) bei Winterroggen auf Sand
boden geprilft. 

Bei der Bonitierung der FuBkrankheiten 4 bis 5 Wochen nach dem Ahrenschieben 
zeigte sich ilberraschenderweise fast ausschlieBlich das Schadbild von Rhizoctonia

solani. 

Die Behandlung mit Cereo bin M hat die Befallswerte nur unwesentlich und nicht 
gleichgerichtet beeinfluBt, so daB aus diesen Versuchen geschlossen werden kann, 
daB Rhizoctonia solani sich mit Benzimidazolderivaten nicht bekiimpfen liiBt, 
aber unter praktischen Bedingungen durch sie auch nicht gefordert wird. 

In 7 von 15 Versuchen wurden durch die Anwendung des Fungizids deutliche 
Mehrertriige von 6 bis 24 0/o erzielt, die in keiner Beziehung zu den ermittelten 
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Befallswerten stehen. Vermutlich wurden sie durch die Ausschaltung von 
Fusarien hervorgerufen, die erst mit der Abreife des Roggens starker sichtbar 
wurden. 

Im Durchschnitt der 15 Versuche wurden durch die Anwendung von Cercobin M 
Mehrertrage von 2,5 dt/ha zum friihen und 2,58 dt/ha zum spaten Behandlungs
termin erzielt, die das Doppelte bis das Fiinffache der aufzuwendenden Kosten 
betragen. 

Der Zeitpunkt der Fungizidanwendung hat auf die erzielten Mehrertrage keinen 
wesentlichen EinfluB gehabt. Zwei Behandlungen, die 31/2 Wochen auseinander
lagen, die erste am 16./18. 4 1974 im Stadium G-H-I und die zweite am 10./13. 5. 
1974 im Stadium J-K-L, zeigten nur in 2 von 15 Versuchen abweichende Ertrage. 
Im Durchschnitt aller Versuche liegen die absoluten Mehrertrage dicht beiein
ander. 

Die Mehrertrage durch die Behandlungen mit Cercobin M zeigten weder zu den 
Vorfriichten, noch zu der Saatzeit, noch zum Ertragsniveau bei sonst einheit
lichem Bestellungs- und Diingungsverfahren eine Beziehung, die eine gezielte 
Anwendung moglich machen wiirde. Bemiihungen, die Felder friihzeitig zu 
erkennen, auf denen eine Behandlung iiberfliissig ist, waren nicht erfolgreich. 
Auf die Gefahren einer Anwendung systemischer Fungizide nach dem Ver
sicherungsprinzip wird hingewiesen. 

Halmbruchkrankheit an Winterroggen. - Obwohl im Jahre 1974 zum 4. Male 
hintereinander auf der Flache Winterroggen angebaut wurde, blieb die Anzahl 
der Halme mit Augenflecken (Cercosporella herpotrichoides) relativ gering. Der 
Befallswert in Unbehandelt lag bei 45. Die eingesetzten Mittel B e n o  m y  1 
(Du Pont Benomyl), 0,25 kg/ha), T h i  o p  h a  n a t  - m e t  h y 1 (Cereo bin M, 
0,5 kg/ha) und C a r  b e n  d a z i m (Derosal, 0,3 kg/ha) haben den Befallswert ein
deutig reduziert, wobei das Mittel Derosal gegeniiber Benomyl und Cereo bin M 
den Befallswert am starksten verringert hat. Diese Verminderung des Befalls 
spiegelte sich nicht in den Ertragen wieder. Im Gegenteil, die Ertrage der be
handelten Parzellen lagen bis zu 5 dt/ha unter Unbehandelt. Die Abweichung ist 
jedoch nicht statistisch gesichert. Ein zufalliger EinfluB kann deshalb nicht aus
geschlossen werden. 

Terminspritzversuche zur Bekampfung der Halmbruchkrankheit an Weizen. -
1. Im Osnabriicker Raum war die Witterung im Herbst 1973 und im darauf
folgenden Winter fiir Infektionen der Weizenpflanzen mit dem Pilz Cercosporella

herpotrichoides giinstig. Schon Anfang April konnten Infektionen am Weizen
auf dem Versuchsfeld in diesem Gebiet festgestellt werden. Die Trockenheit im
Friihjahr hat dann die Ausbreitung dieser Infektion weniger begiinstigt. Erst die
spateren Auszahlungen Ende Mai haben dann den relativ hohen Cercosporella

Befallswert von 67 ergeben. Zur Ermittlung des optimalen Spritztermins gegen
die H a l m  b r u c h k r a n k  h e  i t  wurde das Mittel B e n o  m y  1 (Du Pont
Benomyl, 0,25 kg/ha) und zusatzlich aus anderen Grunden C a p  t a  f o 1 (Ortho
Difolatan, 2 kg/ha) zu verschiedenen Entwicklungsstadien eingesetzt. Der Befalls
wert wurde deutlich durch alle Behandlungen gesenkt, wobei die Benomyl
anwendung am 16. 5.1974, die dem Prognosetermin am nachsten lag, den hochsten
Mehrertrag von 10 -O/o oder 4,2 dt/ha bewirkt hat. Diese Ergebnisse bestatigen die
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Richtigkeit des vorausberechneten optimalen Bekampfungstermines anhand der 
W etterdaten. 
2. Im Kilstengebiet war der Cercosporella-Befall im dortigen Versuch gering
(Befallswert in Unbehandelt 27). Auch hier, wie schon in anderen Versuchen, trat
in diesem Jahr eine Mischinfektion von Cercosporella herpotrichoides und
Rhizoctonia solani auf. Die Mitel Du Pont Benomyl und Ortho Difolatan haben
keinen EinfluB auf den Befall mit Rhizoctonia gezeigt. Aber auch die
Cercosporella-Befallswerte lassen aufgrund des geringen Ausgangswertes in
Unbehandelt keine klare Tendenz erkennen. Dennoch sind Mehrertrage erzielt
worden. Die spate Benomylbehandlung im Stadium K-L, am 4. Juni, hat den
hochsten Mehrertrag von 5 °/o erbracht. Diese Versuchsergebnisse geben jedoch
keinen eindeutigen Hinweis, welcher Spritztermin 197 4 im ostfriesischen Raum der
beste war, da der Cercosporella-Befall insgesamt unbedeutend blieb.

Bekampfung von FuB-, Blatt- und .Ahrenkrankheiten an Weizen. -

A n g e w e n d e t e  M i t t e l: S t a d i u m

gegen H a 1 m b r u c h 
B l a t t m e h l t a u

.A h r e n 
k r a n k h e i  t e n

1. V e r s u c h

C a r  b e n d  a z i m (Derosal, 0,3 kg/ha) H 
Tr i d e m o  r p h (Calixin, 0, 75 kg/ha) 
+ M a n e  b ,  2 kg/ha K-L
Th i o p  h a  n a t  - m e t  h y 1 (Cereo bin M, 
0,5 kg/ha) + M a n e  b ,  2 kg/ha 0--P 

In diesem Versuch, der Winterweizen stand nach Raps, war der Cercosporella

Befall nicht sehr stark (Befallswert: Unbehandelt 29,8). Es wurde aber dennoch 
durch die Derosal-Spritzung deutlich reduziert. Dieser positive Effekt kam auch 
im Ertragszuwachs von rund 4 0/o oder 2 dt/ha zum Ausdruck. 
Die Anwendung von Calixin + Maneb gegen Blattmehltau hatte bei einem 
schwachen Mehltau-Auftreten nur eine geringfilgige Erhohung des Ertrages zur 
Folge. Unbedeutend blieb der Ertragszuwachs auch durch die Behandlung gegen 
.Ahrenkrankheit, hier trat ebenfalls nur M e  h 1 t a u  schwach auf. Die Be
handlungsfolge Derosal am 9. 4. und Cercobin M + Maneb am 20.6.1974 appli
ziert, hat -den hochsten Mehrertrag bewirkt. Sie lieB den Ertrag gegenilber der 
alleinigen Derosalbehandlung von + 4 0/o auf + 13 0/o ansteigen. Allerdings 
weichen die Einzelwerte sehr stark voneinander ab, so daB man diese Ertrags
steigerung nicht ilberbewerten sollte, zumal die einmalige Behandlung mit 
Cercobin M + Maneb sich im Ertragsniveau kaum von Unbehandelt unterschied. 

2. V e r s u c h
Der relativ gute H a  1 m b r u c h - Bekampfungseffekt nach Anwendung von 
Derosal, der Befallswert wurde von 54 auf 15 gesenkt, hat zu einer Kornertrags
steigerung von 4 0/o oder 3,3 dt/ha gefilhrt. Der B 1 a t  t m e  h 1 t a u  wurde durch 
die Bekampfungsmittel Calixin in Kombination mit Maneb kaum reduziert und 
filhrte auch zu keiner Ertragssteigerung. Im Gegenteil, die Ertrage lagen selbst 
in der Kombination mit der Derosal-Spritzung nicht unwesentlich unter Un
behandelt. Die Abweichungen liegen jedoch noch innerhalb der Fehlergrenze. 
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Von den Abreifekrankheiten trat nur Ah r e n  m e  h 1 t a u  auf. Zu einem merk
lichen Rlickgang des Befalls ist es jedoch nach der Spritzung mit Cereo bin M +
Maneb nicht gekommen. Ohne EinfluB blieb daher auch der Ertrag. Den hochsten 
Ertragszuwachs konnte die Behandlungsfolge Derosa! am 10.4.1974 und 
Cercobin M + Maneb am 19. 6. 1974 appliziert, verzeichnen. Dieser Mehrertrag 
diirfte in erster Linie <lurch eine nochmalige Unterdriickung der Halmbruch
krankheit mit Cercobin M zurilckzufiihren sein. 

Halmbruch- und Mehltaubekiimpfung bei Wintergerste. - Auf den drei Ver
suchsstandorten wurden folgende Mittel eingesetzt: 

Gegen M e h 1 t a u : 
Astrup: Tr i f o r i n  e (Saprol, 11/ha) 

Rupennest: C h 1 o r  a n  i f  o r  m e t  h a  n 
(Imugan, 11/ha) 

W ehnen: T r i d e m o r p h 
(Calixin, 0, 75 1/ha) 

1. Ha l m b r u c h k r a n k h e i t

Gegen H a 1 m b r u c h : 
C a r b e n d a z i m  
(Derosal, 0,3 kg/ha) 
B e n  o m y  1 (Du Pont Benomyl, 
0,25 kg/ha) 
Th i o p h a n a t-m e t h y l
(Cercobin M, 0,5 kg/ha) 

Nach dem verhiiltnismiiBig milden Winter und dem trockenen Frilhjahr hat sich 
die Ha 1 m b r u c h k r a n k  h e  i t  nur zogernd entwickelt. Die ermittelten 
Befallswerte in Unbehandelt waren weitaus niedriger als erwartet. In Rupennest 
und in Wehnen wurde sowohl Cercosporella herpotrichoides als auch Rhizoctonia 

solani festgestellt, wobei das Krankheitsbild der Rhizoctonia-Erreger auf beiden 
Standorten vorherrschte. 
Die Befallswerte des Versuches in Rupennest, aber noch deutlicher die des Ver
suches in Wehnen, zeigen, daB die Mittel Cercobin M und Benomyl nicht gegen 
den Rhizoctonia-Erreger wirksam sind. 
In Astrup, wo iiberwiegend Cercosporella auftrat, wurde <lurch den Einsatz von 
Derosal der Befallswert stark reduziert, von 33 auf 3 bzw. 5. Aufgrund des mit 
einem Befallswert von 33 geringen Auftretens der Ha 1 m b r u c h k r a n k  h e i t  
in Astrup bewirkten die Behandlungen nur Mehrertriige von 5 °/o bzw. 6 0/o. 
Einen bevorzugten Behandlungstermin zur Bekiimpfung der Ha 1 m b r u c h -
k r a n k  h e  i t  kann man aus diesen Versuchsergebnissen nicht ableiten. 

2. M e h l  t a u
Wiihrend der M e  h 1 t a u  in Wehnen schon Mitte Mai stark auftrat (Wertzahl 7), 
konnte auf den Versuchsfliichen in Rupennest und Astrup erst Ende Mai ein 
starker Befall (Wertzahl 8) festgestellt werden. Der Befallshohepunkt wurde in 
allen Versuchen erst Ende Juni erreicht. 
Die ersten Mehltaubehandlungen im Stadium J -K haben den Frilhbefall gestoppt, 
konnten aber den spiiten Befall nicht verhindern. Somit war auf allen Versuchs
fliichen die zweite Behandlung im Stadium M fur den Ertrag von groBerer 
Bedeutung. Bei liinger anhaltendem Infektionsdruck, so wie es auf den drei Ver
suchsfliichen 1974 der Fall war, kann eine Mehrfachbehandlung bei der Bekiimp
fung von M e  h 1 tau an Wintergerste durchaus wirtschaftlich sein, 
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Die zweimalige Mehltaubehandlung, kombiniert mit einer Bekampfungs
maBnahme gegen die H a  Im b r u c h k r a n k  h e  i t, hat in den Versuchen die 
hochsten Mehrertrage von 11 °/o in Astrup und 15 °/o in Rupennest gebracht. 

Die kombinierte Ausbringung der Mittel gegen M e h  It a u  und Cercosporella 
stellt einen KompromiB dar, der nur selten die hochstmoglichen Mehrertrage 
erwarten laBt. 

Mehltaubekampfung bei unterschiedlich anfalligen Wintergerstensorten. - Der 
Wintergerstenversuch fur die M e  h It a u  bekampfung konnte infolge feuchter 
Septemberwitterung erst am 3. 10. 1973 angelegt werden. Bis zum Kalteeinbruch 
Ende November entwickelte sich ein keineswegs zu iippiger Bestand. Auswinte
rungssdiaden traten dank einer geschlossenen Schneedecke wahrend der einzigen 
Frostperiode nicht auf. Infolge relativ milder und feuchter Witterung von Januar 
bis Marz zeigte sich bereits Ende Marz ein deutlicher M e h  1 t a u  befall. Darauf
hin wurde das Versuchsglied Nr. 5, das mehltaufrei zu halten war, bereits am 
29. 3. 1974 das erste Mal behandelt. Zur Anwendung gelangte T r i  d e m o  r p h
(Calixin, 0, 75 1/ha).

Am 18. 4. 1974 wiesen mit Ausnahme des Versuchsgliedes Nr. 5 alle Parzellen 
einen mittleren bis starken Mehltaubefall (7) auf (Tab. 1). Von April bis etwa 
Mitte Mai nahm der Befall kaum zu. Begiinstigt durch die auBergewohnliche 
Trockenheit starben die stark mit M e  h 1 t a u  befallenen Blatter schnell ab. Ab 
Mitte Mai war in den unbehandelten Parzellen wieder eine Zunahme des Befalls 
zu erkennen, der seinen Hohepunkt Mitte Juni erreichte. Die Wirkung der ein
maligen Calixin-Behandlung dauerte bei den Sorten Dura und Majo etwa bis 
zum Beginn der dritten Mai-Dekade und die zweimalige Behandlung bis etwa 
Mitte Juni an. Der Mehltaubefall nahm anschlieBend bei vorgenannten Sorten 
wieder erheblich zu. Die Sorten Vogelsanger Gold und Sonja waren dagegen bis 
Mitte Juni weitgehend befallsfrei und verzeichneten anschlieBend nur eine 
geringfiigige Befallszunahme. Nach dreimaliger Fungizidanwendung blieben alle 
Sorten bis zur Reife befallsfrei. Parzellen, die mehltaufrei gehalten wurden 
(Versuchsglied Nr. 5), hoben sich von Mitte April bis Anfang Mai durch besseren 
Wuchs und Griinbleiben auch der unteren Blatter heraus. 

B r a u n  r o s t trat bei allen Sorten gering bis mittel auf. Bei der Sorte Vogel
sanger Gold wurde der relativ hochste Befall (Wertzahl 5) und bei der Sorte Sonja 
der niedrigste Befall (3) festgestellt. Eine befallsmindernde Wirkung des Mittels 
auf den B r a u n  r o s t war nicht zu erkennen. 

B 1 a t  t f 1 e c k  e n  (Rhynchosporium sativum und Helminthosporium sp.) traten 
ebenfalls nur gering bis mittel auf. Der Befall lag bei allen Sorten bei ,,un
behandelt" am hochsten. Bei Anwendung von Calixin wurde der Befall bei allen 
Sorten mehr oder weniger deutlich vermindert. 

Ab Mitte Juni nahm der Blattfleckenbefall wieder zu. Die einmalige, zweimalige 
und z. T. auch die dreimalige Calixinbehandlung zeigte zu dieser Zeit keine 
Wirkung mehr. 

Die Kornertriige sind im Durchschnitt aller Sorten nach einmaliger Calixin
Anwendung um 11,7 °/o, nach zweimaliger Anwendung um 17,4 °/o gestiegen. Bei 
dreimaliger und noch haufigerer Behandlung wurden mit 13,8 0/o bzw. 13,6 0/o 
gegeniiber der zweimaligen Behandlung keine weiteren Ertragssteigerungen 
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erreicht. Die hochsten Mehrertrage brachte in allen Behandlungsstufen die mittel 
bis stark mehltauanfallige Sorte Dura. Die Mehrertrage dieser Sorte wurden in 
erster Linie ilber eine Erhohung des Tausendkorngewichtes und der Kornzahl je 
Ahre erzielt. Demgegenilber beruhen die Ertragssteigerungen der Sorten Vogel
sanger Gold, Majo und Sonja vorwiegend auf hoheren Bestandsdichten. 

In der Rangfolge der Ertragssteigerungen kommt deutlich zum Ausdruck, daB die 
mehltauanfalligeren Sorten prozentual die hochsten Ertragssteigerungen 
brachten. Die mittel bis stark mehltauanfallige Sorte Dura liegt mit einem durch
schnittlichen Mehrertrag von 19,7 °/o ilber der ebenfalls mittel bis stark anfalligen 
Sorte Majo mit 13,6 °/o. Es folgen die gering bis mittel anfalligen Sorten Vogel
sanger Gold und Sonja mit 10,8 bzw. 12,9 0/o Mehrertrag. 

Die absoluten Ertrage in ,,unbehandelt" sind entsprechend der Anfalligkeit 
gegeniiber dem Mehltau unterschiedlich hoch. Diese Unterschiede werden durch 
die Mehltaubekampfung mehr oder weniger ausgeglichen. Die Entscheidung, ob 
ein Fungizid eingesetzt werden muB, ist in erster Linie von der Jahreswitterung 
und der Lage des Feldes abhangig. In Weser-Ems zahlt nur der Marschengiirtel 
an der Kiiste zu den nicht gefahrdeten Lagen. 

Mehltaubekampfung bei unterschiedlich anfalligen Sommergerstensorten. - Die 
Sommergerste wurde am 12.3.1974 ausgesat. Nach einem gleichma.Bigen Aufgang 
verzogerte sich die Anfangsentwicklung im April infolge Trockenheit und zu 
niedriger Temperaturen. Frostschaden traten nicht auf. 

Bereits Anfang Mai zeigten die Sorten Asse, Gerda und Carina in den nicht 
behandelten Parzellen einen mittleren bis starken M e  h 1 t a u  befall. Dagegen 
wies die Sorte Aramir nur einen geringen Befall auf. Auch spater waren die 
Sorten Gerda (7) und Carina (8) in ,,Unbehandelt" stark befallen. Der Befall der 
Sorte Asse blieb dagegen mittel und bei Aramir war erst gegen Mitte Juni eine 
geringe Zunahme (4) zu verzeichnen. 

Die Beizung mit E t h  i r i m  o 1 (Milstem, 0,71/100 kg Saatgut) reicht in der 
Wirkungsdauer nur bei der anfalligen Sorte Carina nicht aus. Die einmalige 
Behandlung mit T r i d e m o  r p h (Calixin, 0,751/ha) hielt den Mehltau bei den 
Sorten Gerda und Carina nur bis Anfang Juni (Stadium J-K) zuriick, danach 
nahm der Befall wieder zu. Bei zweimaliger Behandlung blieben auch die an
falligen Sorten etwa zwei Wochen langer weitgehend befallsfrei. Mitte Juni nahm 
der Befall dann bei den Sorten Asse und Gerda geringfiigig und bei der Sorte 
Carina starker zu. Die dreimalige Calixin-Behandlung lieB kaum Neubefall auf
kommen, ebenso die Kombination Milstem + Calixin. 

Der Befall mit B 1 a t  t f 1 e c k  e n  (Rhynchosporium sativum und Helmintho
sporium sp.) wurde bei der Sorte Aramir geringfiigig und bei Carina deutlich 
durch mehrmalige Calixin-Anwendung sowie durch die Kombination Calixin +
Milstem vermindert. Asse und Gerda lieflen keine Behandlungswirkung er
kennen. 

Auf den R o s t  befall hatten weder die verschiedenen Mittel noch die Behand
lungshaufigkeit einen Einflufl. 

Im Durchschnitt aller Sorten brachte die Milstembeizung einen Mehrertrag von 
4 0/o und die Kombination Milstem + CaJixin einen Mehrertrag von rund 16 °/q, 



Getreide 141 

Die Unterschiede im Mehrertrag durch die Bekampfung entsprechen bei allen 
Behandlungsarten etwa dem Anfalligkeitsgrad der Sorten. Bei Einsatz von 
Milstem + Calixin und der dreimaligen Calixin-Anwendung wurden die Ertrags
steigerungen entsprechend der Anfalligkeit der Sorten besonders deutlich. 

Betrachtet man die Ertrage der einzelnen Sorten im Durchschnitt aller Behand
lungen, so brachte Carina erwartungsgemaB mit einem um ea. 14 °/o hoheren 
Tausendkorngewicht die hochsten Mehrertrage von 17 °/o. Darauf folgen die 
Sorten Asse und Gerda mit Mehrertragen von rund 9 0/o und 7 °/o wobei die 
Tausendkorngewichte um rund 4 O/o und 5 0/o verbessert wurden. Bei der gering 
anfalligen Sorte Aramir zeigte sich mit nur rund 2 0/o keine nennenswerte Ertrags
steigerung, auch das Tausendkorngewicht wurde hier kaum verandert, so daI3 bei 
dieser Sorte eine Mehltaubekampfung zur Zeit nicht wirtschaftlich ist. 

Bei den drei anderen Sorten war 1974 eine zweimalige Fungizidbehandlung oder 
die Beizung mit Milstem und zusatzlich eine Calixinspritzung bei Wiederbefall 
durchaus sinnvoll. Trotz erheblicher Mehrertrage um (20 0/o) durch eine weit
gehende Ausschaltung des M e  h 1 t a u  e s bei den anfalligen Sorten Gerda und 
Carina erreichen diese nicht das Ertragsniveau der weniger anfalligen Sorten 
Aramir und Asse, auch wenn bei diesen Sorten nichts gegen den M e  h 1 t a u  
unternommen wird. 

Zur Uberpriifung dieser einjahrigen Ergebnisse ist eine Weiterfiihrung dieser 
Versuche erforderlich. 

Zusammenfassung der mehrjahrigen Erfahrungen iiber die Reaktion der Winter
getreidearten und -sorten gegeniiber Bodenherbiziden. - Nach nunmehr vier
jahriger Versuchstatigkeit liiI3t sich mit dem Vorbehalt, daB bei weitem nicht alle 
Getreidesorten und nur die wichtigsten Bodenherbizide gepriift wurden, 
folgendes feststellen: 

Von der Vielzahl der Bodenherbizide, die heute auf dem Markt sind, wurde nur 
nach Anwendung von Dicuran und Dosanex eine sortenspezifische Unvertraglich
keit beobachtet. Diese war in der Regel besonders ausgepragt, wenn im Nach
auflaufverfahren behandelt wurde. Da geniigend andere Bodenherbizide zur 
Ungrasbekampfung zur Verfiigung stehen, werden die betroffenen Sorten durch 
ihre Empfindlichkeit gegeniiber den genannten Herbiziden in ihrer Anbau
wiirdigkeit nicht beeintrachtigt. 

In der Anfalligkeit der drei Wintergetreidearten gegeniiber diesen Herbiziden 
bestehen Unterschiede. Beim Winterweizen wurden bei einigen Sorten sehr 
deutliche Ertragsriickgange gemessen, die vornehmlich auf eine Ausdiinnung des 
Bestandes zuriickzufiihren waren und nicht selten zu empfindlichen Schaden 
fiihrten. Beim Winterroggen sind die Empfindlichkeitsreaktionen bei den zwei 
hauptsachlich angebauten Sorten schon deutlich geringer und bei der Winter
gerste laBt sich iiber die Jahre hinweg keine sortenspezifische Reaktion nach
weisen. Geringfiigige Unterschiede, die sehr wahrscheinlich auch hier vorhanden 
sind, werden durch andere Einfliisse wie Bodenart, Humusgehalt, Feuchtigkeits
zustand, Saatbettbereitung und Aussaattiefe, die die Bodenherbizide in ihrer 
Wirkung und ihrer Vertraglichkeit beeinflussen, iiberdeckt, so daB man die 
gepriiften Wintergerste-Sorten als Dicuran- und Dosanex-vertraglich einstufen 
kann. 
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N achfolgend sind alle Sorten aufgefi.ihrt, die in den vier J ahren in der Priifung 
waren: 

Reaktion der Wintergetreidesorten gegeniiber den Bodenherbiziden D i c u r a n
und D o s a n e  x. -

Wi n ter g er s t e  Wi n terwe ize n Wi n ter r o g g e n  

unempfindlich empfindlich unempfindlich empfindlich unempfindlich empfindlich 

Ago 

Bo lla 

Dunja 

Dura 

Espe 

Jaspis 

Madru 

Majo 

Malta 

Mirra 

Morgenrote 

So nja 

Tocka 

Vo gelsan
ger Go ld 

* geringe Empfindlichkeit

Benno 

Caribo 

Dietrich 

Diplo mat 

Felix 

Habicht 

Joss 

Jubilar 

Kormoran 

Augit 

Ferto 

Kranich 

Lapis 

To pfit 

Kustra Caro kurz* 

(PA Oldenburg) 

H a  1 m b r u c h k r a n k  h e  it (Cercosporella herpotrichoides u. a. pilzliche 
Krankheitserreger an der Halmbasis). - Symptome dieser Krankheit wurden 
bereits im Januar festgestellt. Die milde und feuchte Winterwitterung begiinstigte 
eine Ausbreitung des Pilzes. Anhaltende Trockenheit von Marz bis Mai hemmte 
jedoch die weitere Entwicklung erheblich. Neuinfektionen waren in diesem Zeit
raum kaum moglich. Spatere Infektionen beeinflu13ten den Ertrag und die Lager
neigung kaum. Die den Cercosporella-Befall begiinstigenden Faktoren frilhe 
Aussaat, hohe Standesdichte und ungilnstige Fruchtfolge wurden durch die 
extreme Trockenheit ilberdeckt. Wiederum zeigte sich, daB Behandlungen mit 
systemischen Fungiziden in den Getreidestadien H-J in bezug auf die Ertrags
sicherung optimal sind. Versuche zeigen jedoch, daB BekampfungsmaBnahmen 
auch noch im Stadium K erfolgreich sein konnen. Damit erweitern sich die 
Moglichkeiten einer gezielten Behandlung. 

Insgesamt gesehen blieben die Auswirkungen der Halmbruchkrankheit 1974 
geringer als im Vorjahr. Dies geht deutlich aus der nachfolgenden Tabelle hervor. 
Im Jahre 1973 zeigten 70,8 0/o der in den Winterweizenstadien H-J behandelten 
Versuchsparzellen statistisch gesicherte Mehrertrage. Ohne Beriicksichtigung der 
statistischen Sicherung brachten 89 0/o Mehrertrage iiber 4 ·Ofo. 1974 waren es 
dagegen 21 bzw. 41 0/o. 
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Prozentuale Aufteilung der Versuchsglieder hinsichtlich erzielter Mehrertrage 
bei der Halmbruchbekampfung in Winterweizen 

Behandlungs- Versuchsglieder Ohne Beril.cksichtigung der 
stadium insgesamt davon mit stat. statistischen Sicherung; 

gesicherten Mehr- Prozentsatz d. Versuchsglieder 
ertragen in °/o mit einem Mehrbetrag von 

0 °/o 1-3 0/o 4 °/o und 
daril.ber 

1 973 

F-G 15 13,3 6 27 67 

H-J 65 70,8 0,0 11 89 

K-L 9 33,3 33 22 4 5  

1974 
F-G 23 17 4 65 30 

H-J 78 21 5 54 41 

K-L 19 21 21 47 32 

Die Unterschiede werden in gleicher Weise durch die durchschnittlichen Relativ
ertrage in der nachstehenden Zusammenstellung ausgewiesen. 1973 lag der 
durchschnittliche Relativertrag aller Versuchsglieder in den Stadien H-J bei 
109,2 1974 dagegen bei 103,3. 

Durchschnittliche Mehrertrage aller Versuche zur Halmbruchbekampfung in 
Winterweizen ohne Rilcksicht auf die statistische Sicherung 

1973 1974 
Behandlungs- Zahl der Relativ- Zahl der Relativ-
stadium Versuchs- ertrag Versuchs- ertrag 

glieder glieder 

F-G 15 104 , 8  23 102 ,7 
H-J 65 109,2 78 103,3 
K-L 9 106,2 19 102,8 

Die Ergebnisse zeigen, daB es im Interesse der Landwirtschaft dringend not
wendig ist, zu einer gezielteren Bekampfung der Halmbruchkrankheit zu 
kommen, als es bisher moglich ist. Da das Resistenzproblem und die Aus
wirkungen auf andere Pathogene noch nicht ausreichend geklart sind, gewinnt 
eine differenziertere Betrachtung an Bedeutung. Weitere Beobachtungen und 
Versuche sind notwendig. 

Ge t r e  i d e m  e h  1 t a u  (Erysiphe graminis). - An der Wintergerste trat der 
Mehltaubefall nach Starke und Zeit sehr unterschiedlich auf. Entsprechend der 
Befallslage filhrten Bekampfungsversuche in den Stadien H -I oder L-M zu 

Mehrertragen. 

An Winterweizen trat Blatt- und .Ahrenmehltau insbesondere an den Sorten 
Benno, Caribo, Diplomat und Topfit auf vielen Flachen starker auf. Ob Be-
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kampfungsmaBnahmen gegen den Blattmehltau wirtschaftlich sind, muB weiter 
iiberpriift werden. In Versuchen auf Flachen mit starkerem Befall konnten wirt
schaftliche Mehrertrage erzielt werden. Beim Ahrenmehltau ist eine Prognose 
hinsichtlich der Befallsentwicklung schwierig. Behandlungen mit den bisher 
zugelassenen Praparaten befriedigen nicht immer. Dennoch ist bei ansteigendem 
Befall eine Bekampfung angezeigt. Dazu ist die Anlage von Fahrgassen not
wendig. 

Die Sommergerstensorte Ortolan scheint ihre ursprilngliche Resistenz weitgehend 
eingebiiBt zu haben. Ahnlich verhalt es sich mit der Sorte Oriol. Nicht selten 
wurde bei diesen Sorten starkerer Mehltaubefall festgestellt, der Bekampfungs
maBnahmen erforderlich machte. In der Sommergerste hat sich die zur Routine 
gewordene Mehltaubekampfung durch Spritzung oder Saatgutbehandlung 
bewahrt. 

An Hafer trat auf vielen Flachen starker Blattmehltau auf. In einem Bekiimp
fungsversuch brachten Fungizidspritzungen in den Stadien J und M -N jeweils 
9 °/o Mehrertrag. Weitere Versuche erscheinen sinnvoll. 

Der gebietlich und ortlich unterschiedliche, jedoch insgesamt starker als im 
Vorjahr aufgetreteneBefall mitGetreidemehltau erhebt wiederum dieForderung 
nach gezielter Bekampfung. Fragen des Standortes, des Behandlungszeitpunktes 
sowie der arten- und sortenbedingten Anfalligkeit stehen dabei im Vordergrund. 

G e  1 b r o  s t (Puccinia striiformis). - Die Uredosporenlager des Gelbrostes traten 
schon ab Ende Mai und damit etwas frilher als in den Vorjahren an Winterweizen 
auf. Die Ausbreitung verlief anfangs recht langsam, so daB vor Mitte Juni kein 
groBfliichiger Befall vorlag. Wahrend der Befallsdruck im Norden geringer als 
in den beiden Jahren zuvor war. trat der Gelbrost in den ostlichen Landesteilen, 
insbesondere im Kreis Ostholstein, wieder starker auf. Neben der vor allem be
troffenen Sorte Kranich trat der Pilz auch starker an Diplomat und Topfit auf. 
Auch andere Winterweizensorten sowie Sommerweizen und Sommergerste 
wiesen Gelbrostbefall auf. Offenbar haben sich mittlerweile neue Rassen 
gebildet, so daB viele Weizensorten gefahrdet sind. 

Versuche und Feldbeobachtungen ergaben wieder, daB eine friihzeitige Be
kampfung vorteilhaft ist. Sie sollte dann einsetzen, wenn erste Befallsherde 
auftreten. Es erscheint riskant zu warten, bis der Befall die Fahnenblatter erfaBt. 
Zur Erzielung einer ausreichenden Wirkung kann bisher nur die Mischung von 
0,751/ha Calixin und 2 kg/ha Polyram-Combi empfohlen werden. Bei anhalten
dem Befall konnen mehrmalige Behandlungen erforderlich werden. Die Ertrags
einbuBen hielten sich 1974 wegen des relativ spa.ten Auftretens des Gelbrostes in 
Grenzen. 

S p e l z e n  b r a  u n e (Septoria nodorum). - Die Spelzenbraune trat an Winter
weizen nur sehr gering auf. Bekampfungsversuche brachten keine Mehrertrage. 
T y  p h ula -F a  u 1 e (Typhula incarnata). - Erneut lieB sich an Wintergerste 
in den nordlichen Landesteilen verbreitet leichter bis mittlerer, haufig aber auch 
starker Typhula-Befall beobachten. Unter dieser Krankheit scheint besonders die 
Sorte Dura zu leiden, an der sich auffallend zahlreiche und groBe Sklerotien 
entwickeln. 
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Wie bereits im Vorjahr konnte in Versuchen an den Sorten Dura und Wigo nach
gewiesen werden, daB die Typhula-Fauie durch Herbstspritzungen mit systemi
schenFungiziden stark begilnstigt wird. Sie trat frilher und weit starker auf als in 
den Kontrollparzellen. Dies gilt vor allem fur die Sorte Dura, weniger fur Wigo. 
Trotz eines Befalls von 80 0/o gab es keine Ertragsminderungen, was sich auf die 
fur Gerste gilnstigen Uberwinterungsbedingungen zurilckfuhren laBt. 

(Schleswig-Holstein) 

S p e 1 z e n  b r a u  n e - Bekampfung in der Winterweizensorte Florian gelang mit 
0 r t  h o  D i  f o 1 a t  a n  und D a c o  ni 1 besser als mit C e r  c o b i n  M, wobei 
sich der Behandlungszeitpunkt O (Wuchsstadium des Getreides} bei der Ortho-: 
Difolatan-Behandlung als gilnstiger erwies als der Behandlungszeitpunkt M -N, 
was sich sowohl in der Bonitierung als auch im Ertrag bemerkbar machte. 

(H. H. v o n  H o  r n ,  Saarbrilcken) 

Die Getreidebeizung wird von vielen Landwirten weiterhin nicht als eine 
StandardmaBnahme betrachtet, weshalb die S t r e i f  e n  k r a n k h  e i t  der Gerste 
starker auftritt. (Saarland) 

13.1.2. Schadlinge 

Untersuchungen zum Verlauf der Einwanderung von Heterodera-Larven und der 
Populationsdichte von Pratylenchus in Winterweizen- und Haferwurzeln. -
Um den Infektionsverlauf von Winterweizenwurzeln (Sorte Admiral) durch 
Heterodera und den Populationsanstieg von Pratylenchus zu verfolgen, wurden 
vom 29. April bis 26. Juni 1974 auf drei nebeneinander liegenden Winterweizen
schlagen des Hofgutes Mauer, Kreis Ludwigsburg, auf jeweils ein oder zwei 
Stellen Wurzelproben entnommen. Auf zwei der drei Felder stand als Vorfrucht 
Silomais und auf dem dritten Zuckerrilben. Die Wurzeln wurden im Baermann
trichter in wasserstoffsuperoxydhaltigem Wasser wahrend 28 Tagen extrahiert. 

Die Infektion der Wurzeln erfolgt durch die Heterodera-Zweitla.rven. Kurz vor 
der Probenahme eingedrungene Larven konnen bei der Extraktion der Wurzeln 
im Baermanntrichter gewonnen werden. Die Zweitlarven hiiuten sich aber bald 
nach ihrem Eindrigen in die Wurzeln zu Drittlarven. Jetzt sind sie unbeweglicher 
und ki:innen die Wurzeln nicht mehr verlassen. Ihre Entwicklung geht aber, zu.,. 
mindest bei den Mannchen, im Baermanntrichter bei Versorgung mit Sauerstoff 
durch die Verwendung von wasserstoffsuperoxydhaltigem Wasser weiter. Die 
ausgewachsenen Mannchen sind be.weglich und verlassen die Wurzeln. Sie ki:innen 
daher durch eine Extraktion aus den Wurzeln genommen werden. Je jilnger die 
Larven bei der Entnahme der Wurzeln waren, um so !anger dauert es, bis die 
Mannchen ent.wickelt sind und die Wurzeln verlassen ki:innen. 
Beim ersten Probenahmetermin am 29. April 1974 waren erst .wenige Zysten
alchen in die Wurzeln des Winterweizens eingewandert. Beim zweiten Termin, 
am 14. Mai, enthielt die Wurzel noch viele junge Tiere. Diese entwickelten sich 
erst wahrend der Extraktion im Baermanntrichter zu Mannchen. Die Ausbeute 
an Mannchen konnte durch die Verlangerung der Extraktionszeit bis auf 28 Tage 
.wesentlich gesteigert werden. Am 28. Mai hatte die Invasion von Heterodera in 

10 
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die Winterweizenwurzeln ihren Hohepunkt erreicht. Der Unterschied zwischen 
der Zahl der nach 8 bis 10 Tagen und der Anzahl der erst nach 28 Tagen isolierten 
Mannchen wurde mit jedem spateren Probenahmetermin kleiner. Die Einwande
rung hatte abgenommen, in den Wurzeln befanden sich zum Zeitpunkt der Probe
nahme immer mehr ii.ltere Tiere, die schon nach kurzer Extraktionsdauer die 
Wurzeln verlieBen. 

Infolge der fortgesetzten Einwanderung in die Wurzeln und der Vermehrung in 
den Wurzeln stieg die Verseuchung der Wurzeln mit Pratylenchus im Laufe der 
Beobachtungszeit an. 

Eine der filnf Probeentnahmestellen auf den drei Winterweizenschlagen lag in 
einem Versuchsfeld (Vorfrucht Silomais). Aus den Proben dieser Stelle wurden 
bei jedem Entnahmetermin die meisten Mannchen extrahiert. Ausschlammungen 
der Zysten aus Bodenproben und ihre Bestimmung im Jahre 1973 und Frilhjahr 
1974 wie auch ein Biotest in VierkammergefaBen nach Behringer ergaben eine 
Verseuchung des Feldes mit Heterodera schachtii. Heterodera avenae konnte nicht 
nachgewiesen werden. Trotzdem ist ein Vorhandensein von Heterodera avenae
Zysten in einer sehr schwachen, unterschwelligen Verseuchung wahrscheinlich. 
Die Untersuchungen der Wurzeln zu verschiedenen Probenahmeterminen im Jahr 
1974 haben gezeigt: Durch die Extraktion der Wurzeln zum richtigen Zeitpunkt 
kann auch eine sehr schwache Verseuchung des Eadens, die durch Ausschlii.mmen 
der Zysten nicht oder kaum nachweisbar ist, festgestellt werden. Auch ein Befall 
von ,,Nichtwirtspflanzen" wie Mais, an dem sich keine Zysten bilden, kann mit 
dieser Methode nachgewiesen werden (siehe Veroffentlichungen). 

Die Pratylenchus-Population steigt in den Wurzeln des gut gedilngten Winter
weizens noch nach dem Schosnen der Pflanzen an. Vermutlich fallt sie beim Reifen 
des Weizens wteder ab. (W. H i  r l  i n  g ,  LA Baden-Wilrttemberg) 

In Hessen wurden MaBnahmen gegen Getreideblattlii.use in Einzelfii.llen in der 
Praxis vorgenommen. (Frankfurt) 

Zur S p e r  1 i n  g s - Bekii.mpfung wurde eine abgewandelte Form der Australi
schen Vogelfalle versuchsweise eingesetzt. Dern Einsatz der Falle ging jeweils 
eine zehntagige Ankoderungszeit mit Getreidekornern voraus. Nach ersten 
Erfahrungen hat sich die Falle im Herbst wider Erwarten als gutfangig gezeigt 
und scheint geeignet zu sein, der Sperlingsplage auf stadtnahen Weizen- und 
Sommergerstefeldern wirksam begegnen zu konnen. (Frankfurt) 

G e t  r e  i d  e 1 a u  f k a f e r  (Zabrus tenebrioides Goeze). - Im Frilhjahr 1974 
kam es auf Getreideflachen - vor allem bei Winterroggen - zu erheblichen 
FraBschii.den durch die Larven des Getreidelaufkii.fers. Der Schaden war auf den 
Feldern, die zusatzlich meist noch durch KaninchenwildverbiB geschadigt waren, 
so schwerwiegend, daB etwa 20 ha umgebrochen werden muBten. Hauptbefalls
herd war das Ruhrgebiet im Bereich der Stadte Bochum, Wattenscheid und 
Castrop-Rauxel. Auf den bekannt gewordenen Schadflii.chen hatte als Vorfrucht 
Getreide gestanden. 

Da keine neueren Erfahrungen mit chemischen Prii.paraten bekannt waren, 
wurden zunachst Versuchsspritzungen mit P a r  a t  h i  o n  400 ccm/ha in den 
Abendstunden durchgefilhrt. Der Erfolg stellte sich sehr schnell ein. Es ilber-



Getreide 147 

lebten zwar einige Tiere, doch wurde das Getreide aber nicht mehr sichtbar 
geschadigt. 

Aufgrund dieses Ergebnisses erfolgte eine Behandlung aller befallenen Fliichen 
mit diesem Wirkstoff. 

Bei den Wintergetreidefeldern, die umgebrochen werden muBten, handelte es 
sich ausnahmslos um Winterroggen. Wintergerste wurde schwach bis mittel, 
Winterweizen nur schwach befallen. 

Bei nachgebauter Sommergerste erwies sich die vorbeugende Behandlung mit 
L i n d  a n  - Saatgutpuder, 250 g/100 kg Saatgut, als ausreichend. 

Von den in einem Bekampfungsversuch vergleic..'1end eingesetzten !nsektiziden 
B i  r l  a n  e F 1 u i d , 1,5 1/ha, D u  r s b a n , 2 1/ha, E 6 0 5 f o r t e  mit 210 ccm 
ung 400 ccm/ha, N e x i t  - s t ark , 0,02 0/o und 1 kg/ha sowie S a p e c r o n ,  
600 ccm/ha, brachten Dursban und Nexit-stark mit 1 kg/ha sowie E 605 forte auch 
in der niedrigeren Aufwandmenge gute Abtotungsergebnisse. 

(M. H e m  e r ,  J. Ro 11 e c k e ,  H. Th i e d e ,  Munster) 

Im Saarland war die F e  1 d m a  u s  vermehrung 1974 besonders stark, die Schaden 
begannen teils von den Wegrandern aus, in Wintergetreide aber auch von Befalls
stellen in den Bestanden. (Saarbrilcken) 

13.1.3. Unkrauter 

Die Unkrautbekampfung in Getreide war 1974 nicht immer zufriedenstellend. 
Gute Erfolge wurden mit Ox y t r i 1 M in Wintergerste (Herbstbehandlung) und 
Sommergerste erzielt. Als Leitunkrauter treten zunehmend K n o t  e r  i c h 
(Polygon um ssp.), K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t (Galium apqrine) und K a m i  11 e 
(Matricaria ssp.) auf. (A. H e  i B, AfLuB Augsburg, Bayern) 

Die A c  k e r f u c h s s c h w a n  z - und W i n d  h a 1 m - Bekampfungsversuche 
wurden fortgefilhrt: Im zweijahrigen Versuchsdurchschnitt wurde sowohl von 
der Wirkungssicherheit wie auch von der Kulturpflanzenvertraglichkeit der beste 
Bekampfungserfolg durch eine Herbstbehandlung unmittelbar nach der Saat 
erzielt. Der Frilhjahrseinsatz war in allen Fallen der Herbstanwendung unter
legen. Von den eingesetzten Praparaten hatten D i c u r  a n  und Tr i b u n  i 1 eine 
recht gute Ackerfuchsschwanz- und Windhalmwirkung, wahrend I g r  a n  5 0 
aufgrund haufig fehlender Bodenfeuchtigkeit in der Wirkung nicht immer be
friedigen konnte. (Chr. K r a u s  e ,  AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Sortenreaktionen bei Getreide auf Herbizidanwendung. - Bei Winterweizen kam 
es nach Bodenherbizidanwendung, besonders bei Frilhjahrsapplikation 1974 auf
grund ilberdurchschnittlicher Niederschlage von Mai bis Juli, zu sortenspezifisch 
graduell unterschiedlichen Kornertragsminderungen auch durch sonst vertrag
liche Herbizide. Als relativ widerstandsfahig erwiesen sich Caribo, Jubilar, 
Kormoran und Benno. Bonituren auf Septoria nodorum lieBen eine herbizid
bedingte Forderung der Krankheit bei anfalligen Sorten erkennen. GroBere 
sortenspezifische Unvertraglichkeit zeigte sich nach Anwendung von C h 1 o r  -
t o  1 u r on: bei den Sorten Kranich, Carsten VIII, Schernauer und Magnet, wobei 

10• 



148 Erjahrungen und V.ersuche 

die Nachauflaufanwendung im Frilhjahr stets starker schadigte als die Vor
auflaufapplikation. Mit fortschreitender Pflanzenentwicklung nahm die Empfind
lichkeit graduell zu. Bei allen Sorten bestatigte sich auch 1974 wieder die relativ 
schlechte Kulturvertraglichkeit der Spatanwendung (Stadium G) von C h 1 o r  -
t o  1 u r o n. Wahrend das Flughaferherbizid B i d  i s  i n  f o r t e  von allen Sorten 
gut vertragen wurde, kam es nach Anwendung von S u f f ix bei einigen Sorten 
(Magnet, Diplomat, Jubilar, Benno) zu nicht gesicherten Kornertragsminderungen 
von 4 bis 9,8 fl/o. 

In Sommerweizen wurde B i d  i s  i n  f o r t e  ebenfalls von allen Sorten gut ver
tragen, wahrend nach S u f f ix anwendung bei Janus und Bali Ertrags
minderungen von 7,9 bzw. 6,1 0/o festzustellen waren. Das neue Flughaferherbizid 
A v e n g e senkte bei Kolibri, Bali und Mephisto das TKG gesichert um 4 bis 
4, 7 0/o, aber nur bei Mephisto wurde gleichzeitig auch der Kornertrag reduziert 
(6,3°/o). Sortenspezifisch unterschiedlich wurden auch D i  c u r  a n  und T r i  b u n  i 1 
im Nachsaatverfahren vertragen, wobei Janus und Mephisto empfindlicher 
reagierten als Kolibri und Bali (bis 9,4 0/o Ertragsminderung). 

In Hafer wurde die volle Kulturvertraglichkeit von B i d  i s  i n  f o rt e bei den 
Sorten Tiger und Luxor nunmehr im 3. Jahr bestatigt. Eine Uberprilfung der in 
Vorversuchen als ebenfalls tolerant gefundenen Sorten Flamingspracht, Tobias, 
Arnold, Parsival und Erbgraf ergab, daB nur Flamingspracht die Behandlung 
sowohl im Stadium D als auch im Stadium F ohne jegliche Kornertragsbeein
trachtigung vertrug (Kornertrag relativ 107 bzw. 103). Geringe Beeintrachtigungen 
wurden bei Tobias (Kornertrag relativ 98 bzw. 86) festgestellt. Die in Bayern als 
Standardsorte gefilhrte Arnold zeigte Kornertragsminderungen von 13 bzw. 
24 ·Ofo. (H. K e e s ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

Flughaferbekampfung bei Sommerweizen im Nachauflaufverfahren. - Unter 
Berilcksichtigung des 1974 aus Witterungsgrilnden an verschiedenen Standorten 
sehr verzettelten Flughaferauflaufens und der damit verbundenen Bekampfungs
schwierigkeiten ergaben sich sowohl hinsichtlich des Wirkungsgrades als auch des 
Kornertrages im Durchschnitt von sieben Versuchen nur geringe Unterschiede 
zwischen den geprilften MiUeln B i d i s i n f o r t e ,  A v e n g e und H o e 
2 3 4 0 8 H bei Anwendung der Praparate im Stadium C-F. S u f f ix ,  zu drei 
Terminen geprilft, erzielte unter den Bedingungen des Jahres 1974 erst bei relativ 
spatem Einsatz (Stadium G-I des FH) die besten Resultate. Das in einigen Ver
suchen eingesetzte S u ff ix p 1 u s  4,5 1/ha lieB eine gegenilber S u ff ix 
schneller eintretende und auch graduell gesteigerte Herbizidwirkung erkehnen. 
Der Kornertragszuwachs durch Behandlung stand im Rahmen einer gro.Beren 
Streubreite in linearer Beziehung zur Verunkrautungsstarke. 

(H. K e e s ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

In einem Versuch zur F 1 u g h  a fer - Bekampfung im N achauflauf in Sommer
weizen konnte bei einem Flughaferbesatz von 15,2 Rispen je m2 kein Mehrertrag 
<lurch die Bekampfung mit den derzeit zugelassenen Praparaten erzielt werden. 

(A. H e i B , AfLuB Augsburg, Bayern) 

In Versuchen zur Bekampfung von F 1 u g h  a f e r  in Weizen wurde bei der 
Applikation von ,,Suffix" zum Getreidestadium H eine gute Wirkung auch gegen 
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Ackerfuchsschwanz (3- bis 4-Blatt-Stadium) festgestellt. Bei der Bekampfung von 
Flughafer in Sommergerste zeigten die beiden N achauflaufpraparate ,, Bar n o  n "  
mit 6 1/ha und ,, Av e n g e "  mit 5 1/ha eine sehr gute Wirkung. 

(R. P a r  u s e 1 ,  AfLuB Ansbach, Bayern) 

Versuch zur Bekampfung von A c k e r  f u c h s s c h w a  n z und K 1 e t  t e n  1 a b -
k r a u  t in Winterweizen. - Obwohl mehrere Erhebungen aus verschiedenen 
Teilen der BRD belegen, daB das Klettenlabkraut in seiner Ausdehnung gleich 
geblieben sein soll,"besteht im Regierungsbezirk Stuttgart der Eindruck, daB das 
Klettenlabkraut zugenommen hat. Da es oft mit Ackerfuchsschwanz vergesell
schaftet ist, wurde eine herbizide Tankmischung gesucht, die beide Unkrauter 
erfaBt und auBerdem preisgtinstig ist. Dazu wurden zwei Versuche angelegt. 
Dabei wurden folgende Kombinationen ausprobiert: Ge s a t  o p  5 0 + R a p  h a  -
t o  x (0, 75 + 6,0 kg/ha), D i c u r  a n  + · Raphatox (2,0 + 4,0 kg/ha), Dicuran +
U 4 6 KV f 1 u i d  (2,0 kg/ha + 2,0 1/ha), Tr i b u n  i 1 + 2 ,  4 D P (3,0 + 2,0 kg/ha), 
D o s a n  e x  ( 4 kg/ha), Dosanex + Raphatox (3,0 + 4,0 kg/ha) und G e  s a r a n  +
Raphatox (2,5 + 4,0 kg/ha). 

Gegen Ackerfuchsschwanz schnitten die Kombinationen mit Dicuran und Dosanex 
am besten ah, gegen Klettenlabkraut waren die rechtzeitig gespritzten Atz- und 
Wuchsstoffmittel in Kombination mit den Ungraserherbiziden sehr wirksam, bei 
spaterem Einsatz (im 2. Versuch) reichte erwartungsgemaB die Atzmittelwirkung 
nicht aus. Die Ertragsermittlung brachte im 1. Versuch bei guter Ungraser- und 
Unkrauterwirkung ,,Mehrertrage" von 24 bis 41 °/o, im 2. Versuch bei schlechterer 
Unkrautwirkung jedoch nur um 12 °/o. Diese Versuche werden fortgesetzt. 

(G. M e i n e r t , S, Baden-Wtirttemberg) 

Neue Erfahrungen und Erkenntnisse bei der U n  k r a u  t- und U n g  r a s  -
bekampfung im Getreidebau. · - Bei der trockenen und ktihlen Frtihjahrs
wittenmg zeigten die A t z - und W u c h s s t o f f h e r b i z i d e  nicht immer die 
gewtinschte Wirkung. In Wintergerste brachten D i  c u r a n  2 bis 2,5 kg/ha und 
die Kombination von D i c u r a n  2 kg/ha + M C P P  2 bis 3 1/ha noch die besten 
Abtotungserfolge bei W i n d  h a 1 m und Unkrautern einschlieBlich K 1 e b -
k r a u  t auch im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Hauptsachlich wurden 
auf MCPP-Basis aufgebaute Mittel eingesetzt. Bei hoheren Temperaturen er
wiesen sich auch die I o x  y n i 1 - Mittel als gut wirksam. In Winterweizen haben 
sich die Bodenherbizide Tr i b u n  i 1 und Tr i b u n  i 1 - C o m b  i weitgehend 
durchgesetzt. Bei starkerem Auftreten von Klebkraut sowie Windhalm und 
Rispengrasern war die Wirkung des Bodenherbizids Tr i bu n i 1 - C o m b  i nicht 
immer gegen Klebkraut ausreichend. Hier verbesserte ein Zusatz von MCPP 
1 1/ha den Bekampfungserfolg bei Klebkraut ganz erheblich. Mischungen von 
Tribunil + Tribunil-Combi mit C y c o  c e 1 erwiesen sich bei gtinstigen Ent
wicklungsbedingungen des Winterweizens auch in Versuchen als recht vertrag
lich. In Winterroggen zeigten die Ioxynil-Mittel und auch An i t  e n  eine gute 
Unkrautwirkung. In Versuchen mit den Hafersorten Tiger, Arnold und Erbgraf 
reagierten die Sorten Arnold und Erbgraf besonders empfindlich gegentiber 
A r e t i t - f 1 ti s s i g 4 1/ha, T r e v e s p a n - D P 4 1/ha und U 4 6 - C o m b i -
F 1 u i d  1,75 1/ha. Dabei wurden au£ unkrautfreien Flachen erhebliche Minder
ertrage festgestellt. Am vertraglichsten erwies sich noch das Herbizid 
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U 4 6 - K V  T 4 1/ha. Die Sorte Tiger zeigte sich verhaltnismaBig widerstandsfahig 
und wurde kaum geschadigt. (W. S t o  h r ,  Kassel) 

Die Bekampfbarkeitvon K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t in verschiedenen Entwicklungs
stadien von Winterweizen und deren EinfluB auf den Ertrag. - Die Bekampf
barkeit von K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t (Galium aparine) wurde in den 
Entwicklungsstadien E-F, G-H, I -Jund K-L des Getreides mit M e  c o p r o p  -
haltigen Herbiziden iiberpriift. Die herbizide Wirkung ist zu allen Bekampfungs
zeiten gleich gut gewesen. Der Schadpflanzenbesatz (ausnahmslos Klettenlab
kraut) schwankte zwischen 16 und 53 Pflanzen pro m2

• Nur in der Vegetations
periode 1972 haben die Schadpflanzen den Weizenert:rag zu verrnindern vermccht. 
In Abhangigkeit von der witterungsbedingten Entwicklung der Kulturpflanzen 
und des Unkrautes vermochte das Klettenlabkraut 1972 die Kulturpflanzen zu 
iiberwuchern. In den folgenden Versuchsjahren waren Unkrautbestande unter
schiedlicher Starke dazu nicht in der Lage. In diesen Fallen sind die Getreide
ertrage selbst <lurch 53 Unkrautpflanzen pro m2 nicht signifikant vermindert wor
den gegeniiber dem Areal, welches <lurch Herbizidanwendung unkrautfrei war. 

Die Herbizidanwendung zu den spaten Stadien hat nur 1972 zu Ertrags
depressionen im Vergleich zu friiher Applikationszeit gefiihrt. 

(R. M ii 11 v e r s t  e d t ,  Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung des F 1 u g h  a f e r  s in Kulturhafer. - Erfolgversprechende MaB
nahmen gegen F 1 u g h  a f e r  (Avena fatua) im artverwandten Kulturhafer 
bediirfen wegen naheliegender Kulturschaden einer erhohten Aufmerksamkeit. 
Vertraglichkeitsversuche zu den Hafersorten Erbgraf, Tiger und Luxor mit den 
Blattherbiziden C h 1 o r  p h e n  p r o p  m e t  h y 1 (Bidisin forte 5 1/ha) und 
B e n z  o y 1 p r o p  a t  h y 1 (Suffix 81/ha) zeigten eine unterschiedliche Selektivitat. 
Die Sorte Erbgraf reagierte sehr empfindlich auf Bidisin mit 25 0/o Minderertrag, 
wahrend Suffix bei den drei gepriiften Sorten erhebliche Ertragsausfalle von 
17 0/o im Schnitt verursachte. Bidisin forte blieb zu den Sorten Tiger und Luxor 
wirtschaftlich bedeutungsvoll. Bei zunehmenden Flughaferbesatzdichten wurden 
hier die geringen Kulturschaden <lurch beachtenswerte Ertragszunahmen 
kompensiert. Eine nur einjahrige Aussage erfordert eine weitere Priifung, da 
schwankende Umwelteinfliisse das spezifische Sortenverhalten mitbestimmt haben 
konnten. (W. K a m p e  und E. N a u m a n n ,  Rheinland-Pfalz) 

Q u e c k  e n  b e k a m p  f u n  g mit R o u n d  u p  vor einer Getreideeinsaat 
Uberpriifung verschiedener Briiheaufwandmengen. - In einem Versuch wurde 
G 1 y p h o  s a t e  (Roundup, 6 1/ha) mit verschiedenem Briiheaufwand (200, 400, 
800 1/ha) zur Q u e c k  e n  bekampfung mit anschlieBender Getreideeinsaat (Vogel
sanger Gold) gepriift. 

Bereits zwei Tage nach der Applikation (11.9.1973) war eine deutliche Aufhellung
der Queckenblatter festzustellen und nach weiteren zwolf Tagen war die gesamte
Blattmasse in allen behandelten Versuchsgliedern weitgehend abgestorben. Die
verschiedenen Briiheaufwandmengen hatten keinen nennenswerten EinfluB auf
die Wirkung von Roundup. Die Zahlung der Triebe nach der Beerntung - bei
einem Kontrollbesatz von 287 Trieben/m2 

- erbrachte Wirkungsgrade von 98, 98
und 99 0/o.
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Die Kornertrage wurden in den behandelten Versuchsgliedern um 3, 9 und 10 '°lo 
gesteigert, die erzielten Ertragsdifferenzen zur Kontrolle sind jedoch statistisch 
nicht gesichert. (G. G. B i r g e  1, Rheinland-Pfalz) 

Versuchsergebnisse mit R o u n d  u p  gegen Q u e c k  e in engen Getreidefrucht
folgen. - Die Verbreitung und Befallsstarke der G e m  e i n  e n  Q u e c k  e 
(Agropyron repens) ist in stark iibersetzten Getreidefruchtfolgen zu einem 
ernsten Problem geworden. 

G 1 y p h o s  a t e  (Roundup) zeigte in den bisherigen Versuchen eine gute 
Queckenwirkung. Die noch offenen Versuchsfragen beziiglich der optimalen 
Dosierung, des Briiheaufwandes und der Anwendungszeiten sowie des Zeit
punktes der giinstigsten Bodenbearbeitung nach der Applikation von Roundup 
sind 1973 /74 in einem Versuch vor Winterroggen iiberpriift worden. 

Den Ergebnissen ist zu entnehmen, dafl mit 5 bis 61/ha Roundup, in 300 bis 
4001/ha Wasser nach dem Wiederergriinen der Quecke (Ende August /Anfang 
September) appliziert, die Queckenbekampfung auf dem Ackerland wirkungsvoll 
durchfiihrbar ist. 10 bis 14 Tage Einwirkungszeit sind bei Normaltemperaturen 
voll ausreichend. Danach konnen die Bodenbearbeitung und die Wintergetreide
einsaat ohne Schadigung der Kultur erfolgen. 

Die erzielten Mehrertrage liegen bei 10 bis 12 °/o. Die Nachbauprobleme, wie sie 
sich bei den herkommlichen Grarrtiniziden TC A und D a 1 a p o  n auftun, ent
fallen vollig. Die im Versuch beobachtete leichte Wiederverqueckung nach der 
Roggenernte ist zu 80 bis 90 °/o auf die Samenvermehrung zuriickzufiihren. Diese 
Queckenjungpflanzen sind durch eine sofortige Bodenbearbeitung nach der 
Getreidemahd auszuschalten. 

(W. K a m p e  und W. Q u i r i n g ,  Rheinland-Pfalz) 

In Versuchen zur Un g r a s  - und Un k r a u  t - Bekampfung in Wintergerste 
sollte ermittelt werden, wie sich eine zweimalige Bodenherbizidanwendung -
Herbst- und Friihjahrsbehandlung - im Vergleich zu einer einmaligen Spritzung 
im Herbst auf die Unkrauter, Kulturpflanzen und den Ertrag auswirkt. Die 
alleinige Herbstbehandlung erfolgte in den Parzellen 2 bis 5 mit den Praparaten 
I g r  a n  5 0 0 ,  T r i  b u n i  1, D i c u r  a n  und A r e s  i n  vor dem Auflaufen der 
Gerste. In den zweimal behandelten Parzellen 6 bis 8 wurde im Herbst Igran 500, 
Tribunil und Aresin vor Auflauf ausgebracht, und im Friihjahr erfolgte eine 
weitere Behandlung mit Dicuran. In Parzelle 9 stand die alleinige Friihjahrs
behandlung mit Dicuran. 

Der Besatz mit A c k  e r  f u c h s s c h w a  n z war in den acht Versuchen unter
schiedlich. Er schwankte zwischen maflig und stark. Aus den Versuchsergebnissen 
ist ersichtlich, dafl die Herbstbehandlung in fast allen Fallen voll ausreichte und 
durch die zusatzliche Friihjahrsspritzung nur noch um wenige Prozent zu verbessern 
war. Das bestatigt die aus den Versuchen der vergangenen Jahre gemachte 
Erfahrung, dafl in Wintergerste die im Herbst richtig durchgefiihrte Ackerfuchs
schwanzbekampfung sinnvoll und auch sicher ist, auch wenn der alleinige Friih
jahrseinsatz von Dicuran ebenfalls noch eine gute Ackerfuchsschwanzwirkung 
zeigt. 
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Die Ertriige wurden durch die Behandlung durchweg positiv beeinfluBt. Der 
zusiitzliche Einsatz von Dicuran im Fri.ihjahr brachte keine weiteren Ertrags
verbesserungen. Nach den vorliegenden, allerdings erst einjiihrigen Versuchen, 
beeintriichtigte die Doppelbehandlung die Gerste zwar nicht meflbar, doch wird 
aus den Ergebnissen bereits deutlich, daB die zusiitzliche Friihjahrsspritzung nach 
einer zum optimalen Zeitpunkt und auf ackerbaulich gut vorbereitetem Boden 
durchgefiihrten Ungrasbekiimpfung unnotig und unrentabel ist. 
In Versuchen zur Bekiimpfung von Ungriisern und Unkriiutern bei verschiedenen 
Spritzzeitpunkten der einzelnen Priiparate standen Igran 500, Tribunil (Vorauf
laufanwendung) sowie Dicuran und D o s  a n  e x  (Nachauflaufanwendung im 
Herbst) im Vergleich. In denim Vorauflauf behandelten Parzelien bestand sowohl 
zwischen den Spritzzeitpunkten der Priiparate, als auch zwischen den beiden 
Herbiziden selbst kein Unterschied in der Ackerfuchsschwanzwirkung wie im 
Ertrag. Bei guter Ungrasbekiimpfung waren fast alle Ertragsergebnisse gegen
i.iber den unbehandelten Parzellen verbessert. Zur Verringerung des Risikos � 
Wirkung und Vertriiglichkeit - muB jedoch dem Spritzzeitpunkt unmittelbar 
nach der Saat unbedingt der Vorzug gegeben werden. In den nach dem Auflaufen 
behandelten Parzellen ist sowohl bei Dicuran, als auch bei Dosanex der fri.ihere 
Spritzzeitpunkt im Bezug auf die Ackerfuchsschwanzvernichtung besser zu be
werten als der spiitere. Die Wirkung auf das K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t durch 
Dosanex wurde in den rneisten Versuchen bei der spiiteren Behandlung leicht 
verbessert, ist jedoch insgesamt gesehen kaum erfolgreicher als die der anderen 
Priiparate. Es zeigte sich, daB Dosanex Ackerfuchsschwanz besser zu einem 
zeitigen, Klettenlabkraut dagegen erfolgreicher zu einem spiiteren Zeitpunkt 
erfassen kann. Die Ungraswirkung insgesarnt lag bei Dicuran etwas besser als bei 
Dosanex. (E. G r  i g o , Bonn-Bad God.esberg) 

Zur U n g  r a s  - und U n  k r a u  t- Bekiirnpfung in Winterweizen wurden die 
Priiparate I g r  a n  5 0 0 ,  T r i  b u n  i 1 (Herbst- und Fri.ihjahrsanwendung), 
D i  c u r  a n  (Herbst- und Fri.ihjahrsanwendung), D o s  a n  e x  und G e  s a r a n  
(je zwei Fri.ihjahrsanwendungen) rniteinander verglichen. Igran 500 zeigte in 
diesen Versuchen nicht immer eine gute Ungraswirkung. Trotzdern lagen die Er
tragsergebnisse fast immer mit an der Spitze. Zwischen der Herbst- und der Fri.ih
jahrsanwendung von Tribunil und Dicuran standen sowohl in der guten Ungras
wirkung, als auch bei den positiven Ertriigen keine deutlichen Unterschiede. Der 
Friihjahrseinsatz fat aber insofern gi.instiger zu beurteilen, als hierbei gezielt 
behandelt werden kann, niirnlich nur dann, wenn der sichtbar vorhandene 
Ungras- und Unkrautbesatz eine Bekiirnpfung tatsiichlich erforderlich rnacht. Die 
Mehrertriige in den Versuchen mit geringem AC k er f u C h s s C h w a n  z -
Vorkommen di.irften auf die Vernichtung der zweikeimbliittrigen Unkriiuter 
zuriickzufi.ihren sein, die allerdings unter Praxisverhiiltnissen auch mit anderen 
Priiparaten hiitte mindestens ebenso gut erreicht werden konnen. In der Weizen
sorte Topfit verursachte Dicuran einen deutlich erkennbaren Wachstumsschock, 
der auch EinfluB auf die Ertriige gehabt haben di.irfte, was jedoch statistisch nicht 
zu sichern ist. Die Wirkung auf die Ungriiser war in den rnit Dosanex behandelten 
Fliichen' ebenfalls recht gut, wiihrend die von Gesaran nicht irnmer befriedigte. 
Bei beiden Priiparaten ist der Bekiimpfungserfolg beim zeitigen Spritzzeitpunkt 
etwas besser als beim spiiteren, was sich auch in den Ertragen ausdri.ickt. Aus den 
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Versuchen wird wiederurn deutlich, daB bei hohen Ertragen in den unbehandelten 
Parzellen und gleichzeitig verhaltnisrnaBig schwacher Verunkrautung der 
Herbizideinsatz kaurn Mehrertrage bringt. 

In Versuchen zur Bekarnpfung van Ungrasern und Unkrautern in Sornrnerweizen 
sollte die Frage beantwortet werden, inwieweit auBer Ava de x B W andere 
Bodenherbizide zur Bekarnpfung van A c  k e r  f u c h s s c h w a n  z rnit Erfolg 
eingesetzt werden konnen. Daher wurden auBer Avadex BW die Praparate 
T r i  b u n  i 1, I g r  a n  5 0 0 und A r  e s i n  nach der Saat vor Auflauf und 
Ge s a r a n ,  T r i  b u n  i 1-C o rn b i ,  C e r  t r o 1 A R  sowie Tribunil nach dern 
Auflaufen eingesetzt. Schwierigkeiten bestanden auch in diesern Jahr bei der 
erforderlichen Einarbeitung van Avadex BW. Da dieses Praparat kaurn zwei
keirnblattrige Unkrauter bekarnpft, erfolgte in diesen Parzellen eine zusatzliche 
Spritzung rnit MC PA + 2, 4 D nach Auflauf. Wenn auch Ackerfuchsschwanz 
nur in geringern Urnfang auftrat, so wurde dieses Ungras doch durch die ein
gesetzten Herbizide recht gut erfaBt. Dabei stehen Avadex BW, Tribunil vor 
Auflauf und Igran 500 an der Spitze. Eine geringere Wirkung rnuBte durch 
Certrol AR und Tribunil nach Auflauf festgestellt werden. Die in den Versuchen 
auftretenden zweikeirnblattrigen Unkrauter wurden in allen Parzellen rnit Aus
nahrne der rnit Avadex BW behandelten gut erfaBt. Sofern allerdings K 1 e t  t e n-
1 a b k  r a u  t vorhanden war, zeigten erwartungsgernaB Tribunil cornbi und 
Certrol AR die beste Wirkung. Die Ertragsergebnisse schwanken auch in den 
diesjahrigen Versuchen recht stark. Innerhalb der einzelnen Standorte bestehen 
allerdings zwischen den jeweiligen Praparaten kaurn deutliche Unterschiede. Die 
Versuche lassen darnit noch keine endgilltige Aussage zu und werden weiter
gefuhrt. (E. Gr i g o , Bonn-Bad Godesberg) 

In der Wintergerste bestatigten sich die bekannten Voraussetzungen fur eine 
erfolgreiche Bekarnpfung der Ungraser: Die Behandlung sollte so frilh wie 
rnoglich erfolgen. Eine Spritzung direkt nach der Saat kann nur dann ohne Nach
teile unterbleiben, wenn der Boden zu grobschollig oder stark ausgetrocknet ist. 
In solchen Fallen ist die Behandlung irn 3- bis 4-Blatt-Stadiurn noch irn Herbst 
des Aussaatjahres einer Frilhjahrsbehandlung vorzuziehen. Von den eingesetzten 
Praparaten hat sich, vor allern bei starker Verungrasung, D i  c u r a n  wiederurn 
bewahrt. AuBer seiner guten A c k  e r  f u c h s s c h w a n  z - und W i n d  h a  1 rn -
Wirkung bietet dieses Praparat den Vorteil, daB es in der Wintergerste an den 
drei in Frage kornrnenden Anwendungszeitpunkten eingesetzt werden kann. Das 
in einigen Versuchen ebenfalls angewendete I g r  a n  5 0 konnte in seiner 
Wirkung irn Herbst 1973 voll befriedigen. Das Herbizid D o s  a n  e x  erreichte bei 
Einsatzen gegen Ackerfuchsschwanz nur selten die Abtotungsergebnisse des 
Dicuran. Die K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t wirkung des Dosanex kann fur den 
Konsurngetreideanbau ausreichen, der Saatgutverrnehrer wird in den rneisten 
Fallen auch nach einern Einsatz van Dosanex eine gesonderte Klettenlabkraut
bekarnpfung vornehrnen rnilssen. 

Auch der Winterroggen sollte, urn einen zufriedenstellenden Erfolg in der Ungras
bekarnpfung zu erzielen, irn Herbst direkt nach der Saat behandelt werden. Vor 
allern bei starkernAckerfuchsschwanzbesatz ist eine beachtliche Ertragssteigerung 
nach einer Herbstbehandlung rnoglich. Eine Frilhjahrsanwendung rnit dern zu 
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diesem Zeitpunkt allein moglichen Gesaran 2079 kann nur filr spat (nach Anfang 
November) gedrillte Bestande empfohlen werden. 

Im Winterweizen ist eine Behandlung im Herbst nur dann anzuraten, wenn bei 
starkem Ackerfuchsschwanzauftreten der Aussaattermin vor Mitte Oktober liegt. 
Bei spateren Aussaaten lassen sich die Ungraser auf Boden, die rechtzeitig be
fahrbar sind, auch noch im Frilhjahr gut und ohne negative Auswirkungen auf 
den Ertrag bekampfen. Es hat sich aber auch deutlich gezeigt, daB gerade bei spat 
gedrilltem Winterweizen, wo eine Behandlung erst im Frilhjahr erfolgen soll, die 
Moglichkeit besteht, die Pflanzenschutzkosten durch entsprechende Praparate
wahl zu senken. Optimale Bestande mit hoher Ertragserwartung brachten nur 
dann gesicherte Mehrerirage, wenn die Zahl der ahrentragenden Ackerfuchs
schwanzhalme je m2 deutlich ilber 100 lag, was einer Zahl von etwa 15 bis 25 
Ackerfuchsschwanzpflanzen je m2 entspricht. Bei geringem Besatz wird eine 
Bekampfung nur dann interessant sein, wenn auBer den Ungrasern noch ver
schiedene zweikeimblattrige Unkrauter vorkommen. Hier finden relativ preis
gilnstige Kombinationspraparate mit zwar schwacherer Ungras- aber guter 
Breitenwirkung wie Tribunil-Combi, Eptapur KV und Certrol AR ihren Haupt
einsatzbereich. (E. K r a u  s e ,  H. L e h  m a n  n ,  H. S e y 1 e r, Munster) 

Das Auftreten von A c k e r s  t i e  f m il t  t e r  c h e n  (Viola tricolor) hat in den 
letzten Jahren auf nahezu samtlichen Standorten erheblich zugenommen. In 
mittelvergleichenden Prilfungen kamen Ox y t r i 1 M 2,51/ha, F o r t  r o 1 
3 kg/ha, T r e v e s p a n D P 4 1/ha, B a n v e 1 P 3 1/ha, D o s a n e x 5 kg/ha, 
S u p e r - H e r b o g i 1 7 1/ha, W e  e d o p r o 1 D P 4 1/ha und F a n e r o n - p 1 u s 
3 kg/ha (CGD 91070 H) im Nachauflauf (Frilhjahr) in Wintergerste zum Einsatz. 
Der Ackerstiefmiltterchenbesatz auf den Versuchsflachen war auBerst stark und 
erreichte einen Deckungsgrad von 80 °/o. Zurn Behandlungstermin hatte das Stief
miltterchen das Wachstumsstadium D - E  erreicht. Die Wintergerste, Sorte Malta, 
befand sich im Abschnitt F-G. Nach der Applikation herrschte sonnenschein
reiches, warmes und somit wilchsiges Wetter. Die Unkrautwirkung der ein
gesetzten Nachauflaufherbizide wurde dadurch zweifellos gilnstig beeinfluBt. Das 
blattaktive D o s a n  ex, T r e v e s  p a n  DP, W e e d  o p  r o 1 D P, F o r t  r o 1 
und F a n e r o n - p 1 u s bekampften das A c k e r s t i e f m il t t e r c h e n recht 
sicher und zuverlassig. Bereits acht Tage nach der Behandlung zeichneten die 
Pflanzen und starben innerhalb weniger Tage ab. Die anderen eingesetzten Mittel 
brachten keine ausreichenden Abtotungsergebnisse. In Sommergerste und Hafer 
konnten auf fruchtbaren anhumosen Geestboden vergleichbare Bekampfungs
erfolge erzielt werden. Auch im Wachstum fortgeschrittene Ackerstiefmiltterchen
p flanzen waren in diesen Getreidearten mit F o r t  r o 1 und T r e v e s  p a n  DP 
bekampfbar. Eine ausgesprochen sichere Wirkung gegen die schwerbekampf
baren A c k e r s  t i e  f m ii t t e r  c h e n  zeigte ferner das im Vorauflauf ange
wandte Bodenherbizid S t o m p  ( Anilinderivat) mit 4,5 und 6 1/ha. 

(W. G a r b u r g ,  PA Hannover) 

Versuche zur Spatanwendung von Herbiziden in Lagergetreide zur Ernte
erleichterung. - Die Wirkung der in drei Versuchen eingesetzten Herbizide 
I ox y n i 1 (Trevespan, 1,51/ha), Trevespan (1,5 1/ha) + Pa r a f f  i n  m i n e r  a 1 o 1 
(Oleo Rustica 11 E, 51/ha), I ox y n i 1 + D i  c h 1 o r  p r o p  (Trevespan DP, 41/ha), 
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D i n o  t e r  b (Herbogil flussig, 51/ha), D i n o  t e r  b + M e  c o p  r o p  (Herbogil 
Super flilssig, 7 1/ha), M e c o p  r o p  (U 46 KV, 4 1/ha), M e t  r i b  u z i n  (Sencor, 
0,5 kg/ha) und G 1 y p h o s  a t e  (Roundup, 3 1/ha) die 3 bis 24 Tage nach der 
Anwendung bonitiert wurde, war entscheidend von der Art der Verunkrautung 
abhangig. W i c k e  n ,  die Kn o t e r  i c h a r t  e n  und K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t 
waren schwieriger zum Absterben zu bringen als die V o  g e 1 m i  e r  e. 

Die relativ beste Wirkung gegen K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t zeigte das Trevespan DP 
(Wertzahl 2). CM P P  brachte eine nicht befriedigende Abtotung. Leider sind die 
Praparate Sencor und Roundup in diesem Versuch nicht zur Anwendung 
gekommen. 

Gegen W i c k e n  und die Kn o t e r i c h a r t e n  hat sich das Roundup (Wert
zahl 3) als brauchbar erwiesen. Es war nur um zwei Wertzahlen schlechter als 
Reglone. Gegen eine Verunkrautung mit V o g e  1 m i  e r e  wurden gute Abtotungs
erfolge erzielt. Die Herbizide Sencor und Roundup brachten die vergleichsweise 
schnellste Abtotung. Bereits nach 14 Tagen war eine vollstandige Vernichtung 
der Vogelmiere eingetreten. 

Weniger schnell, aber immerhin noch ausreichend war die Wirkung nach An
wendung von Trevespan, U 46 KV und Trevespan DP und Herbogil Super. 

Weitere Versuche sind erforderlich, um diese Hinweise zu prilfen. Abgesehen von 
der biologischen Wirksamkeit sind noch die toxikologischen Daten von ausschlag
gebender Bedeutung. (Oldenburg) 

Infolge anhaltender Trockenheit zeigten Nachauflaufbehandlungen gegen 
U n g  r a s  e r  im Frilhjahr 1974 in vielen Fallen keine ausreichende Wirkung. 

Vorauflaufbehandlungen im Herbst 1974 waren trotz anhaltender und ergiebiger 
Niederschlage in den Herbst- und Wintermonaten erfolgreich. 

Nachauflaufbehandlungen im Herbst 1974 konnten aufgrund der hohen Nieder
schlage nur sehr begrenzt durchgefilhrt werden. Wiederum wurden also die Vor
teile deutlich, die eine Ungrasbekampfung im Herbst bietet. 

A c k e r  f u c h s s c h w a  n z (Alopecurus myosuroides). - Die Ausbreitung 
dieses Ungrases auf bisher nicht verseuchten Flachen nimmt weiter zu. Beim 
Einsatz von D o s  a n  ex und D i  c u r  a n  im Nachauflaufverfahren ab 3-Blatt
Stadium des Getreides im Herbst kam es in der Marsch erneut zu Ausdilnnungs
schaden. Da diese Schaden nun schon ilber mehrere Jahre beobachtet werden 
konnten, ist der Einsatz dieser Praparate im Nachauflauf/Herbst nicht 
empfehlenswert. 

W i n d  h a  1 m (Apera spica-venti). - Au£ leichten Boden reicht die Wirkung der 
zugelassenen Praparate gegen Windhalm in Winterroggen haufig nicht aus. 
Mehrjahrige Versuche brachten keine befriedigenden Ergebnisse. Die beste 
Wirkung wurde mit D o s  a n  ex in der nicht zugelassenen Indikation 2 kg/ha im 
Nachauflauf im zeitigen Frilhjahr erzielt. Auf Boden mit 1,4 bis 1,8 °/o Humus 
traten keine Schaden ein. Mit dem gleichen Praparat wurde jedoch im zu
gelassenen Herbsteinsatz keine ausreichende Abtotung des Windhalms erreicht. 

F 1 u g h  a f e r  (Avena fatua). - Die gute Wirksamkeit von S u f f ix gegen 
Flughafer in Weizen konnte auch 1974 wieder bestatigt werden. Wie im Vorjahr 
kam es jedoch in Versuchen nicht zu den erwarteten Mehrertragen. Trotz deutlich 
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schlechterer Ungraswirkung wurden mit Bi d i s  i n  f o r t e  hohere Ertrags
zunahmen erreicht. In einem Versuch zu Sommergerste lagen die Ertriige der mit 
Bidisin forte behandelten Parzellen unter denen der Kontrolle. 
Herabgesetzte Aufwandmengen. - In mehrjiihrigen Versuchen wurde an der 
Ostkilste das Praparat D i  c u r a n  gegen Windhalm mit 1,5 bis 2 kg/ha und gegen 
A c k  e r f u c h s s c h w a n  z mit 2 bis 2,5 kg/ha eingesetzt. Die Wirkung gegen 
diese Unkriiuter war gut. Eine Aufwandmenge von 3 kg/ha wird nicht filr 
erforderlich gehalten. 
Unkriiuter. - Die Bekiimpfung breitbliittriger Unkriiuter mit Atzmitteln begann 
bereits Ende Februar. Schiiden am Wintergetreide bei diesen friihen Spritzungen 
wurden nicht beobachtet. Witterungsbedingt trat eine Unterbrechung der 
Unkrautbekiimpfung ein. Die Behandlungen konnten erst Anfang April wieder 
aufgenommen werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Unkriiuter filr eine 
wirkungsvolle Atzmittelanwendung zu gro13. Bei optimalen Witterungsbedin
gungen bewiihrte sich der Einsatz von Kombinationspriiparaten wie zum Beispiel 
B a n  v e 1- P, B a s  a g r  a n  - D P ,  I o x  y n i 1- Kombinationen und S u p  e r  -
H e r b  o g i 1. Hiiufiger kamen Bodenherbizide mit herabgesetzten Aufwand
mengen im Vorauflauf zum Einsatz, wenn Unkriiuter und Rispengriiser zu 
bekiimpfen waren. Zwei Spritzzeitversuche zu Wintergerste mit einer MC P A 
D i  c a m b a - Kombination und einem M e  c o p  r o p  - Priiparat zeigten keine 
negative Ertragsbeeinflussung bei Spritzungen unmittelbar vor Nachtfrost. 
Im Sommergetreide hat sich der Einsatz von Wuchsstoffmitteln mit herab
gesetzten Aufwandmengen auf leichten Boden bei wiichsigem Wetter, nicht zu 
starkem Unkrautdruck und richtiger Mittelwahl bewiihrt. Wuchsstoff- und Atz
mittelbehandlungen von Sommergerste filhrten zu teilweise betriichtlichen Mehr
ertriigen. Auch als relativ aggressiv bekannte Priiparate wurden gut vertragen. 

(Schleswig-Holstein) 

13.2. Mais 

13.2.1. Krankheiten 

Die S t e n  g e 1 f ii u 1 e d e s  M a i s e  s (Fusarium culmorum) trat vor allem an 
der Sorte Velox starker auf. Zur Vermeidung gro13erer Ausfiille durch Lager 
werden befallene Schliige zuerst geerntet. (A. H e  i B, AfLuB Augsburg, Bayern) 
Zurn Problem W u r z  e 1- und S t e n  g e 1 f ii u 1 e an Maishybriden wurden die 
Versuche von 1973 in Zusammenarbeit mit der BBA Kiel-Kitzeberg fortgefilhrt. 
Hierbei ging es wieder sowohl um Resistenzpriifung gegeniiber Pilzkrankheiten 
wie auch gegenilber dem Maisziinsler. Die Versuche zur Priifung auf Stengelfiiule 
a:n Maishybriden sollen 1975 fortgesetzt werden. (Hessen: Frankfurt) 

13.2.2. Schadlinge 

In vier Versuchen zur Bekiimpfung des D r  a h  t w u r m s  i m M a i s  schnitt von 
den Spritzmitteln N e  x i t  s t a r k  1 kg/ha ( (/) 170 °/o) · am besten ab vor 
D y f o n a t  e f 1 6 1/ha, B a s u d i n 5 kg/ha und D u r s b a n 2 1/ha. Von den 
Granulaten zeigte Cur at e r r 1 g/lfd. m mit (/) 172 0/o die b.este Wirkung, gefolgt 
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von S t r e u  n e x  G r a n  u 1 a t  0,25 g/lfd. m (billigstes Verfahren!) und D y  f o -
n a t e  1 0 G 1 g/lfd. m. Ernteanalysen an einem Standort lie13en bei abnehmender 
Mittelwirkung rasch sinkende Griinmasse- und Kolbengewichte pro Parzelle 
erkennen, wahrend das Durchschnittsgewicht des einzelnen gebildeten Kolbens 
kaum und nicht parallel zu den iibrigen Kriterien absank. (K. K 6 n i g ,  BLBP 
MiincI1en, und G. K r u m  r e  y ,  U. S t e c k , W. P a  u 1 i k ,  E. K 1 e i n , AfLuB 
Rosenheim, Ingolstadt, Deggendorf bzw. Wiirzburg, Bayern) 

Teilweise ist das schlechte Wachstum des Maises 1974 in Bayern durch massiertes 
Auftreten des G e t  r e  i d  e z y s t e n  a 1 c h e n s  (Heterodera avenae) verursacht 
worden. Die Nematodenentwicklung wurde durch die kiihle und feuchte 
Witterung im Mai besonders begiinstigt. So lagen in allen Fallen bei den ein
gesandten Bodenproben die Nematodenpopulationen der Standorte mit kiimmern
den Maispflanzen deutlich hoher als bei den entsprechenden Vergleichspflanzen 
mit normalem Wuchs. - Gesicherte Zusammenhange zwischen schlechtem Mais
wachstum, geringem Ertrag und Verseuchung des Bodens mit Getreidezysten
alchen konnten in einer 36 Sorten umfassenden Priifung auf der BayWA
Versuchsstation Hohenkammer ermittelt werden. So wiesen die 17 Parzellen mit 
gutem Stand durchschnittlich 640, die 32 Parzellen mit mittlerem Stand 2316 und 
die 95 Parzellen mit schlechtem Stand 3016 Eier und Larven des Getreidezysten
alchens in je 100 ccm Ertle auf. Das Trockensubstanz-Korngewicht je Hektar lag 
bei den 17 Parzellen mit gutem Stand bei 38,6 dz, bei den 32 Parzellen mit 
mittlerem Stand bei 30,3 dz und bei den 95 Parzellen mit schlechtem Stand bei 
24,3 dz. Der jeweilige durch Nematodenverseuchung bedingte Standort der 
Parzellen iibte meist einen gr613eren Einflu13 auf den Kornertrag aus als die Sorte. 

(P. B e h r i n g e r , BLBP Neuburg, Bayern) 

Versuche zur Bekampfung der F r  i t  f 1 i e g e im Mais. - Nicht immer kann die 
Praxis die Forderung erfiillen, wahrend des 1- bis 2-Blatt-Stadiums des Maises 
mit einem Spritzmittel die Fritfliege zu bekampfen. Der Wirkungsgrad des 
Praparates S a p  e c r o n  (1,51/ha) lag in zwei Versuchen bei 69 bzw. 83 °/o. Die 
Mittelkosten sind relativ hoch. 

Seit mehreren Jahren zeigen Versuche und Praxisbeobachtungen, da.B M e s  u r o 1 
inkrustiert eine recht gute Wirkung gegen Fritfliege an Mais hat. Der Wirkungs
grad liegt zwischen 60 und 80 0/o. Au13erdem ist diese Indikation sehr preiswert. 

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

Eine sinnvolle und wirtschaftliche Bekampfung des M a i s  z ii n s 1 e r  s im Gebiet 
von Heilbronn und Eppingen ist nur moglich, wenn jeder Maisschlag auf Eiablage 
kontrolliert wird. Es hat sich gezeigt, da13 der Befall in Maisschlagen, die nur 
wenige hundert Meter voneinander entfernt liegen, sehr stark schwanken kann. 
Gro13aktionen, wo die Maisfelder der gesamten Markung behandelt w'erden, sind 
deshalb nicht gerechtfertigt. Es wurden zwei Versuche angelegt. Die Spritzungen 
erfolgten am 24.7.1974 mit dem Bobard-Stelzengerat. Es wurde mit 400 Liter/ha 
Wasser und einem Druck von 14 bar gearbeitet. 

Zur Befallsermittlung wurden 8 X 50 Pflanzen je Versuchsglied (2 X 50 Pflanzen/ 
Wiederholung) untersucht, wobei zwischen befallenen und nichtbefallenen 
Pflanzen unterschieden wurde. Diese Pflanzen wurden auch zur Ertragsermittlung 
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herangezogen, wobei die Kolben von befallenen und nichtbefallenen Pflanzen 
getrennt geerntet und gereppelt wurden. 

Der Befall betrug in beiden Versuchen ilber 60 °/o und der Wirkungsgrad der 
Insektizide lag zwischen 41,9 und 78,8 0/o. Es zeigte sich, daB erst ein Befall von 
ilber 60 ·0/o und der Wirkungsgrad von ilber 65 0/o die Bekampfung wirtschaftlich 
erscheinen lassen. (A. Fr i c k e r ,  S, Baden-Wilrttemberg) 

In Fortsetzung der 1973 begonnenen Versuche zur D r a h t w u r m - Bekampfung 
in Mais wurden im Berichtsjahr zwei Versuche angelegt, in denen M e s  u r o 1 
(1 kg/100 kg Saatgut inkrustiert), N e  x i t  s t a r k  im VSV (1 kg/ha bzw. 10 1/ha 
im 1- bis 2-Blatt-Stadium des Maises gespritzt) zum Einsatz gelangten. Dabei 
zeigte sich in beiden Versuchsorten (Buchen und Horb), daB mit Nexit stark -
vor der Saat ausgebracht und eingearbeitet - ein Wirkungsgrad von 65 0/o 
erreicht werden konnte. Die Mesurol-Inkrustierung erbrachte hingegen nur ein 
WG von rund 40 0/o, wahrend die Li n d  a n  - Behandlung im 1- bis 2-Blatt
Stadium des Maises lediglich eine Wirkung von maximal 24 0/o erbrachte. Ebenso 
konnte Cu r a t e  r r SK , zu diesem spa ten Zeitpunkt eingesetzt, nicht be
friedigen, doch ilberraschte die deutliche Wuchsstimulierung des Maisbestandes, 
die nach der Ca r b o f  u r a n  - Behandlung festgestellt wurde. So erreichten die 
Maispflanzen in Unbehandelt 140 cm, bei Nexit stark 160 bis 170 cm, bei 
Cu r a t e  r r jedoch 220 cm Rohe. 

In weiteren Versuchen sollen die Ursachen dieser Wuchsstimulierung ergrilndet 
werden. (A. Fr a n c k ,  KA, Baden-Wurttemberg) 

Die Versuche zur Bekampfung des M a i s ziln s l e r s  wurden 1974 auf einer 
niedrigeren Basis des Befalls durchgefohrt als in den Vorjahren. Die erste 
Spritzung wurde am 25. 7. und die zweite Spritzung am 31. 7. vorgenommen. 

Versuch zur Maiszilnslerbekampfung 

Parz. Mittel Aufwand/ha Anzahl der WG n. 
Nr. Mittel Wasser Raupen 

100 Pfl. 

1 Kontrolle 65 

2 Kontrolle 45 

3 Thiodan 35 3 400 13 76,4 

4 Thiodan 35 1,5 + 1,5 400 25 54,5 

5 Obstabil 3 400 8 85,5 

6 Gardona SK 3 400 18 67,3 

7 Hoe 2960 2,5 600 5 90,9 

8 Hoe 2960 2,5 400 13 76,4 

9 Tamaron 2,5 400 18 67,3 

10 Dipel 2 400 30 45,5 

11 Dipel G 30 35 36,4 

12 Thiodan + Obstabil 1,5 + 1,5 400 8 85,5 
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Bei einem Durchschnittsbefall von 55 Raupen auf 100 Pflanzen in der Kontrolle 
zeigt die Tabelle besonders fur das Praparat H o  e 2 9 6 0 wie auch fur 
0 b s t a b  i 1 ein gutes Bekampfungsergebnis. 
Die Flachenbekampfung mit dem Hubschrauber (3 1/ha T h i  o d a n ) zeigte bei 
den Kontrollen ein gleich gutes Bekampfungsergebnis. 
Beim Einsatz des Granulates (D i p  e 1 G) machte sich wieder die Witterungs
abhangigkeit negativ bemerkbar. 
Der Verlauf des M a i s  z ii n s 1 e r  - Fluges war sehr durch die Witterung beeinfluBt. 
Der Flug setzte, wie mit den Fanglampen gut registriert werden konnte, im 
hessischen Ried schon Anfang bis Mitte Juni ein, verlief dann sehr schwach und 
nahm erst ab Mitte Juli zu, um Ende Juli den Hohepunkt zu erreichen. Der vom 
Warndienst empfohlene Bekampfungstermin lag in der Zeit vom 22. bis 26. 7. 
Der Befall war allgemein schwacher als in den Vorjahren. Bei einmaliger Be
handlung schnitten Thiodan 35 und Obstabil gefolgt von Tamaron gut ab. Bei 
einigen Versuchspraparaten lag der Wirkungsgrad deutlich hoher. Im Main
Taunus-Kreis hat der Befall durch Maisziinsler zugenommen, wie Kontrollen 
ergeben haben, liegt aber noch weit unter der wirtschaftlichen Schadensschwelle. 

(Hessen: Frankfurt) 

Ab 3- bis 4-Blatt-Sfadium des Maises fanden sich in fast allen Anbaugebieten 
Schleswig-Holsteins verbreitet Symptome von F r  i t  f 1 i e g e n  - Befall. Der 
Schaden blieb aber im allgemeinen auf wenige Blatter beschrankt und war nach 
einigen Wochen fast vollstandig iiberwachsen. Riickblickend kann man sagen, daB 
nur ortlich echte Schaden .entstanden sind. Dies kann zwei Ursachen haben: 
Entweder hat die iibliche Inkrustierung mit Mesurol die besonders gefahrliche 
friihe Schadigung verhindert, oder die Masse der Fritfliegen ist erst dann zur 
Eiablage gekommen, als der Mais bereits 2 bis 3 Blatter gebildet hatte und damit 
dem gefahrlichen Stadium entwachsen war. Auf jeden Fall ist zu raten; die vor
beugende Mesurol-Behandlung in allen Befallsgebieten beizubehalten. 

(Schleswig-Holstein) 

13.2.3. Unkrauter 

Bei der Bekampfung der verschiedenen H i  r s e a r t  e n  in Mais erwies sich 
Aqu i n o  1 8 0 (3 bis 4 kg/ha VA u. NA) als sehr wirksam. Im Vergleich zur Tank
mischung Gesaprim + Lasso (1 + 3,5 kg/ha) fallt die bessere Dauerwirkung auf. 

(W. P a u  1 i k ,  AfLuB Deggendorf, Bayern) 

Bei der Bekampfung von F ade n - und B o r s t  e n  h i  r s e (Digitaria ischaemum 

und Setaria viridis) zeigten B 1 a n  c h o  1 (4 kg/ha), Ge s a p  r i m  5 0 (1,5 kg/ha) +
La s s o  (4,5 kg/ha) und Aquin o 1 8 0 (3,5 kg/ha) im Vorauflauf gute bis sehr 
gute Wirkung. Aqu i n o  1 8 0 (4 kg/ha) im Nachauflauf wirkte sehr gut, 
schadigte aber den Mais, der unter kiihler Witterung litt. 1,5 kg G e s a p r i m  5 O 
+ 1,5 kg Ge s a t  o p  im Vorauflauf waren in der Hirsewirkung nicht aus
reichend. (U. S t e c k , AfLuB Ingolstadt, Bayern)

Die Unkrautbekampfungsversuche im Mais gegen breitblattrige U n  k r a u  t e r
wie auch gegen H i  r s e a r t  e n  ( H ii h n e r  h i  r s e ,  B o r s t e n  h i  r s e n  und 



160 Erfahrungen und Versuche 

B l u t h i r s e ) zeigten beim Vergleich mit zugelassenen Praparaten eine sehr 
gute Wirkung von Aqu i n o  1 8 0 mit 4 kg/ha im Nachauflaufverfahren. Gegen 
Ende der Vegetationsperiode auflaufende Hirsen ki:innen als Anzeichen fur den 
rechtzeitigen Abbau der Wirkstoffe angesehen werden. (Frankfurt) 

U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g i m M a i s. - Das Mittel Aqu i n o  1 8 0 1,5 bis 
2 kg/ha zeigte gegeniiber dem Vergleichsmittel A t  r a z i n  eine unzureichende 
Unkrautwirkung. Im Nachauflaufverfahren mit 3 kg/ha liel3 das Mittel starkere 
Wachstumsdepressionen bei cien Maispflanzen erkennen. (W. St 6 h r ,  Kassel) 

Q u e ck e n  bekampfung mit Round up vor einer Maiseinsaat - Uberprilfung 
von Applikationszeitpunkten. - In einem Versuch wurde G 1 y p h o s  a t e
(Roundup, 61/ha - 4001/ha Wasser) 3 0  Tage, 18 Tage und 9 Tage vor einer Mais
einsaat auf das ,,saatbeetfertige", jedoch verqueckte Feld eingesetzt. 

Der Anwendungszeitpunkt von Glyphosate hatte keinen EinfluB auf die Kultur
pfl.anze Mais. In der Kontrolle zeigten die Maispfl.anzen jedoch eine starke Wuchs
minderung von ea. 50 bis 60 cm gegeniiber denen in den behandelten Versuchs
gliedern. 
Roundup erbrachte einen nachhaltigen Wirkungseffekt; bei der Zahlung der 
Queckentriebe nach der Beerntung - bei einem Kontrollbesatz von 496 Trieben 
je m2 

- wurden folgende Wirkungsgrade ermittelt: 

1. Applikationszeitpunkt 86 0/o, 2. Applikationszeitpunkt 98 0/o, 3 .  Applikations
zeitpunkt 99 '0/o.

Der schlechtere Wirkungsgrad beim 1. Applikationszeitpunkt diirfte auf die 
damals noch nicht geniigend ausgebildete Blattmasse der Quecke hinweisen. 

(G. G. B i r g e  1, Rheinland-Pfalz) 

Die zunehmende Verbreitung von Sc h a d  h i  r s e n  in Mais gab Veranlassung 
zu entsprechenden Bekampfungsversuchen mit E r  a d  i c a n e  (Wac 25374 H) 
71/ha, Cyanazine + Atrazin (Aqu i n o  1 80 3 bis 4 kg/ha), La s s o  5 1/ha und 
Ge s a t  o p  50 + A t  r a z i n  5 0 0 f 1 ii s s i g 1,5 kg + 1,5 1/ha sowie O 1 e o 
Ge s a p  r i m  10 I/ha. Auf den Versuchsflachen traten alle drei Hirsearten, 
H ii h n e r  h i  r s e, Gr ii n e B o r s t  e n  h i  r s e und F i n g e r  h i  r s e sehr stark 
auf. Wahrend das Ge s a t o p  - A t  r a z i n  - Ge m i s  c h verstandlicherweise auf 
den anhumosen Boden (Humusanteil 3,6 0/o) vollig versagte und sogar noch den 
Wuchs der Kultur leicht ungiinstig beeinflu13te, erfal3ten alle anderen Herbizide 
die H ii h n e r  h i  r s e zuverlassig. Die spater auflaufenden B o r s t  e n  - und 
Fi n ger h i  r s e n  hingegen liel3en sich nur noch sicher niederhalten mit dem 
Vorsaatmittel E r  a d  i c a n e  und im Vor- und Nachauflaufverfahren mit dem 
Wirkstoffgemisch Cyanazine + Atrazin ( A q u i n  o 1 8 0 ). Die Hirsewirkung von 
Aqu i n o  1 8 0 erfuhr bei Applikation auf gut durchfeuchtetem Boden, d. h. 
unmittelbar nach Niederschlagen oder sogar bei leichtem Nieselregen, eine offen
sichtliche Steigerung. In einzelnen Fallen traten nach Aquinolbehandlungen 
Blattaufhellungen und Wuchsstorungen am Mais auf. Erhebliche Temperatur
schwankungen zwischen Tag und Nacht forderten diese Unvertraglichkeits
reaktionen. Signifikante Ertragsdepressionen konnten nicht festgestellt werden. 

(W. K a  b i  e r s c h , J. H. H o p p e, W. Ga r b  u r g, PA Hannover) 
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Q u e c k  e n  - Bekampfung. Die langjahrige Prilfung des Wirkstoffes 
G 1 y p h o s  a t e  (Handelsname Ro u n d  u p ) ergab fur eine wirkungsvolle An
wendung nachfolgende Erkenntnisse. Ein zufriedenstellender Bekampfungserfolg 
konnte mit dem systemischen Herbizid nur erreicht werden, wenn die Q u e c k  e n  
voll ausgetrieben waren und eine oberirdische Blattmasse von mindestens 10 cm 
Rohe aufwiesen. Einsatze dieses Praparates zur Queckenbekampfung nach der 
Ernte von Silo- und Kornermais im Spatherbst sowie auch im zeitigen Frilhjahr 
brachten keinen ausreichenden Abtotungserfolg. Wilchsiges, warmes Wetter be
schleunigte den Wirkungsverlauf. Untersuchungen mit unterschiedlichen Wasser
aufwandmengen von 200 bis 600 1 ergaben keine Wirkungsunterschiede. Die 
Wirkung von Ro u n d  u p  auf die Q u e c k  e war bis nach der Ernte mit 51 und 
6 1 als sehr gut zu bezeichnen. Nachbauschwierigkeiten bei Stoppelbehandlung 
mit anschlieBender Einsaat von Wintergetreide waren nicht festzustellen. 

(H. H. H o p p  e ,  W. G a r b  u r g ,  PA Hannover) 

Ermittlung der Grenze der A t  r a z i n  - Aufwandmenge zu Mais im Hinblick auf 
die Folgefrilchte Winterroggen und Sommergerste auf zwei verschiedenen 
Boden. - Durch die hoheren Humusgehalte der Eschboden von 4 bis 6,4 °/o und 
die moglicherweise andere Humuszusammensetzung traten auch bei den hohen 
Aufwandmengen von A t  r a z i n  (Gesaprim 50, 6 und 10 kg/ha) ilber drei Jahre 
hinweg keine Schaden an Winterroggen und Sommergerste auf. 

Auf Sandboden mit 2,6 bzw. 3,4 °/o Humus zeigte der Winterroggen 1972 und 1973 
deutliche Ertragsdepressionen bei der Aufwandmenge 10 kg/ha Gesaprim 50. 
1974 traten auf Sandboden auch bei 10 kg/ha Gesaprim keine Schaden auf. 

Sommergerste reagierte in allen Versuchen auf hohere Gesaprimmengen emp
findlicher als Roggen. 

Die Aufwandmenge 4 kg/ha Gesaprim 50 wurde sowohl von Winterroggen als 
auch von Sommergerste auch auf den Boden mit nur 1 bis 2 0/o Humus in allen 
drei Jahren schadlos vertragen. Hohere Aufwandmengen stellen ein zu hohes 
Risiko dar. (Oldenburg) 

1974 war die Q u e c k  e die mit Abstand starkste Konkurrenz fur den Mais. 
BekampfungsmaBnahmen nach dem Auflaufen waren in der Regel nicht aus
reichend, auch nicht bei hoheren Aufwandmengen. Durch das langsame Wachstum 
des Maises konnte die Quecke sich nach vorilbergehender Schadigung wieder 
auffallig gut erholen. 

GegenmaBnahmen sollten deshalb schon im Spatsommer bzw. Herbst des Vor
jahres beginnen. Auf Boden mit Humuswerten uber 4 bis 5 0/o bietet sich das fur 
den Mais verhaltnismaBig gut vertragliche TC A an. Auf Mineralboden hingegen 
kann mit A t  r a z i n  in Aufwandmengen von 8 bis 10 kg/ha durch eine Herbst
behandlung, ausgebracht auf die Winterfurche, die Quecke mit gutem Erfolg 
bekampft werden. Versuche und Praxiseinsatze haben gezeigt, daB weitere 
MaBnahmen im Frilhjahr gegen Unkrauter dann nicht mehr erforderlich sind. 

Einsatz verschiedener Herbizide gegen Q u e c k  e. - Die Jugendentwicklung des 
Maises wurde durch kalten Boden, kilhle und trockene Witterung, Sand
verwehungen und Nachtfroste bis Ende Mai stark beeintrachtigt. Bestande mit 
latenten oder sichtbaren Schaden litten in bisher unbekanntem MaBe unter 

11 
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A t  r a z i n  - Prii.paraten bei Einsatz hoherer Aufwandmengen unter Einsatz von 
01 e o R u s t i c  a 1 1  E sowie unter dem neuen Herbizid A q u i n o  1 8 0. Kiinftig 
muB mehr darauf geachtet werden, daB man die Behandlung <lurch niedrige 
Temperaturen geschii.digter Bestii.nde aufschiebt und bei kritischer Witterung 
riskante Spritzungen unterlii.Bt. Dabei kann man davon ausgehen, daB Nacht
temperaturen von weniger als + 3 ° C fiir Mais als kritisch zu gelten haben. 
Queckenbekii.mpfungen mit 8 1/ha G e  s a p r i m 5 0 0 und 5 1/ha Oleo Rustica 11 E 
sowie Nachauflaufspritzungen mit Aquino! 80 sollten nur bei giinstiger und 
sicherer Witterung, d. h. im allgemeinen nicht vor Anfang Juni erfolgen. 

Die Wirkung von Aquinol 80 war gegen alle hier vorkommenden H i  r s e - Arten 
gut. Gleiches gilt fiir die Unterblattspritzung mit I g r  a n  5 0 0 nach vorher
gegangener Beseitigung der zweikeimblii.ttrigen Unkrii.uter mit Gesaprim 500, 
das auch wegen seiner Vertrii.glichkeit gilnstig zu beurteilen ist. 

(Schleswig-Holstein) 

13.3. Kartoffeln 

13.3.1. Krankheiten 

Kartoffeln der friihen Reifegruppe zeigten vielfach kleine, runde nekrotische 
Flecken, die von der Praxis als Alternariaflecken angesehen wurden. In keinem 
Fall konnte Alternaria solani als Erreger nachgewiesen werden. Die Schadursache 
blieb ungeklii.rt. (W. P a u  1 i k ,  AfLuB Deggendorf, Bayern) 

In vierjii.hrigen Kartoffelbeizversuchen zur Rhizoctonia-Bekii.mpfung bei Pflanz
kartoffeln konnte nur mit B e n  o m y  1 im Tauchbeizverfahren ein befriedigender 
Bekii.mpfungserfolg erzielt werden. Im Durchschnitt der Versuchsjahre und 
Sorten wurde hier ein Wirkungsgrad von 91 °/o und ein Mehrertrag von 17 0/o 
erzielt. Andere z. T. fiir die Rhizoctonia-Bekii.mpfung im Kartoffelbau zuge
lassene Prii.parate konnten wirkungsmii.Big nicht befriedigen. - 1973 wurde 
durch Cercobin M das S c h w a r z  b e  i n  i g k e i t s  auftreten bei der anfalligen 
Sorte Saskia so stark gefordert, daB 14 0/o Minderertrii.ge eintraten. 

(Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Im Rahmen eines dreiteiligen Versuchsprogramms iiber ,,Virostatica und 
vektorenbekii.mpfende Substanzen im Pflanzkartoffelbau", das 1974 in Zu
sammenarbeit mit dem Sachgebiet Kartoffeln und Betarilben der LA im zweiten 
Jahr lief, sind vorlii.ufige Zwischenergebnisse mit 16 gepriiften Substanzen aus 
verschiedenen chemischen Klassen und mit unterschiedlichen Wirkungsmecha
nismen gewonnen worden. Abhii.ngig von Konzentration und Applikationstermin 
der Prii.parate wurden die Wirt-Virus-Relationen deutlich beeinfluBt. Modifiziert 
durch die Versuchsparameter, aber auch durch primii.re und sekundii.re Multipli
kationsloci der Wirte sind nach dem bisherigen Auswertungsstand Vertreter aus 
den Gruppen ,,Antibiotica" und ,,Wuchsstoffe und Wuchsstoffherbizide", be
sonders aber die 01- und Fett- bzw. EiweiBkomponenten von Mineralol- und 
Milchpraparaten besonders wirksam. (H. H e  c h t ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

In Fortfiihrung der Arbeiten iiber sortenbezogene unterschiedliche Reaktions
lagen der Kartoffel wurde festgestellt, daB sich die Einstufung als ,, typisch" 
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resistente, anfiillige bzw. hypersensitive Sorten gegeniiber dem K a r t  o f f  e 1-
y - V i r u s  auch in stofflichen Divergenzen manifestiert. Unterschiede des A VF, 
im Biotest quantitativ erfaflt, belegen dies. (H. H e c h t ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

Das Auftreten der K r a u t  f a  u 1 e wurde nicht vor Erreichen der GBZ 150 
(1. kritische Bewertungsziffer) registriert, ausgenommen vereinzelt in beregneten 
Kartoffelbestanden, in der Zeit vorn 25. bis 27. Juni; schwacher Anfangsbefall in 
nichtberegneten Bestanden zeigte sich dann Anfang Juli, mit Ablauf der 2. 
kritischen Bewertungsziffer (GBZ 270). Bedingt durch die relativ niedrigen 
Nachttemperaturen kam es im allgerneinen zu keiner weiteren Ausbreitung der 
Krankheit. (Hessen: Frankfurt) 

S c  1 e r  o t i n  i a - Welke an Friihkartoffeln unter Folie. - Beim Anbau von 
F r  ii h k a r t  o f f  e 1 n unter PE-Folie werden die Flachen unrnittelbar nach der 
Pflanzung mit Folie iiberrollt und bis nach moglichen Spatfrosten so belassen. 
Durch diese Anbautechnik werden nicht nur die Kultur, sondern in gleicher Weise 
auch die Schaderreger gefordert. Im Friihjahr 1974 zeigten ab Ende Mai in einern 
0,5 ha groflen Bestand der Sorte ,,Hollander Erstling" entweder Einzeltriebe oder 
ganze Stauden Welkeerscheinungen und starben ab. An den Stengeln wuchs 
watteartiges weifles Pilzmyzel mit zahlreichen Sklerotien der Sclerotiniawelke 
(Sclerotinia sclerotiorum). An diesen Stellen waren die Stengel vermorscht. Die 
Krankheit rninderte den erwartbaren Ertrag um ea. 20 0/o. Die Sclerotiniawelke 
an Kartoffel ist in der Literatur als eine Krankheit ohne wirtschaftliche Be
deutung beschrieben, die nur bei sehr feuchter Witterung ab Juli auftritt. 
Temperaturen und Luftfeuchte unter Folie waren geeignet, Pilzinfektion und 
-entwicklung so zu fordern, daB schon wahrend der kurzen Kulturdauer der
Friihkartoffeln Schaden entstehen konnten.

Dazu kam die iibliche Fruchtfolge, in der Friihkartoffeln fast jedes Jahr als Erst
kultur erschienen. Ihnen folgten als Zweitkultur Buschbohnen oder Salat, eben
falls Wirtspflanzen von Sclerotinia. Der Boden muflte also reichlich Sklerotien 
enthalten. Unter Freilandbedingungen zeigten sich keine Schaden. 

Es bleibt abzuwarten, ob es sich beim diesjahrigen Auftreten von Sclerotinia 
sclerotiorum an Friihkartoffeln um einen Einzelfall handelte. 

(K. H o  f m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

K r a u t  f a  u 1 e (Phytophthora infestans). - Im Norden des Landes wurden erste 
Symptome der Krautfaule an den letzten Julitagen festgestellt. Eine rasche, oft 
schlagartige Befallsausbreitung lieB sich am 10. bis 12. August beobachten. 
Besonders betroffen war die Sorte Hansa; andere, unmittelbar benachbart an
gebaute Sorten blieben zurn Teil fast befallsfrei oder wurden, wie z. B. Tondea 
erst mehrere Wochen spater erfaflt. Die Bekampfung wurde - wie immer - zu 
friih begonnen und zu friih wieder eingestellt. Die Abstii.nde zwischen den 
Spritzungen waren haufig - teilweise witterungsbedingt - zu groB, so daB trotz 
drei- bis viermaliger Spritzung manche Flache zusammenbrach. In vielen Fallen 
totete man das Kraut mit Reglone ab, um das Ubergreifen der Krankheit auf die 
Knollen zu verhindern. Das Auftreten von Knollenfiiule im Lager war -
gemessen am starken Krautfii.ulevorkommen - allgemein iiberraschend gering. 

(Schleswig-Holstein) 

11 * 
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Vi r 6 s e  E i s e n f l e c k i g k e i t  der Kartoffelknolle. - Im Sommer 1973 
wurden auf zwei Flachen, die mit Ra t t l e v i r u s  und T r i c h o d o r e n  ver
seucht waren, jeweils sechs Grtindtingungsarten ausgesat und im Herbst ein
gepfltigt. Die Knollen der im Jahre 1974 auf diesen Parzellen angebauten drei 
Kartoffelsorten lieferten folgende Befunde: 

Ei s e n fl ecki g ke i t  in Prozent 

Grilndilngung SieglindeGrata Clivia SieglindeGrata Clivia 
Versuch: Gr.-Burgwedel Versuch: Beedenbostel 

Lupine 22 5 5 32 5 7 

Olrettich 15 4 4 12 4 4 

Perko 26 5 5 21 4 5 

Wi-Raps 35 10 7 46 6 10 

Wi-Rilbsen 25 5 8 40 13 10 

Gelbsenf 42 16 7 39 18 23 

Kontrolle 
ohne Grilndilngung 43 14 8 36 6 18 

Ergebnis: Der Eisenfleckigkeitsbefall der Kartoffelknollen wurde durch die 
Grtindtingung mit Lupine, <Jlrettich und Petko um mehr als die Halfte gesenkt. 
Diese Grilndilngung muB aber so gut entwickelt sein, daB keine Unkrauter als 
Wirtspflanzen des Ra t t 1 e v i r u s  aufkommen k6nnen. 

(G. B o r c h a r d t, PA Hannover) 

13.3.2. Schadlinge 

Zur Erfassung des eventuellen Auftretens von resistenzbrechenden Biotypen des 
K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n wurden auch 1974 umfangreiche Feldkontrollen 
durchgefilhrt. Bei insgesamt 147 Bestanden von N-Sorten auf nematoden
befallenen Flachen wurden je 5 bis 10 Stauden auf Zystenbesatz der Wurzeln 
kontrolliert, insbesondere aus denjenigen Schlagteilen, die unter starkerem 
Befallsdruck typische Wuchsdepressionen zeigten. Es wurden damit je Schlag 
gr6Bere Bodenvolumina erfaBt als mit den tiblichen Bodenproben von 8 X 
200 ml/ha. In 20 Fallen (von 147) ergab sich ein schwacher Besatz von 1 bis 3 
Zysten je Staude bei den Sorten Amigo, Gelda, Taiga und besonders der als nicht 
voll A-resistent bekannten Sorte Frila. 

Bodenproben aus 32 Flachen wurden anderenorts zusatzlich dem Biotest unter
zogen. Es ergaben sich folgende Befunde: 

7 Flachen mit Zystenbesatz sowohl bei der Feldkontrolle als auch im 
Biotest mit Cobra, 

4 Flachen mit Zystenbesatz bei der Feldkontrolle, der im Biotest aber 
nicht bestatigt werden konnte. 

Hieraus ergibt sich, daB resistenzbrechende Biotypen des K a r t  o f f  e 1-
n e m  a t  o d e  n auch durch richtig angesetzte Feldkontrollen erfaBt werden 
k6nnen. 
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Im Hinblick darauf, daB N-Sorten ganz uberwiegend fur Konsum- und Industrie
zwecke angebaut werden und daB hierfilr die Bodenuntersuchung vor dem Anbau 
nicht obligatorisch ist, haben Feldkontrollen erhebliche Bedeutung zur recht
zeitigen Erfassung des Pathotypen-Auftretens, fur das bis jetzt im Bezirk noch 
keine Anzeichen vorliegen. (W. K a  b i e r  s c h ,  PA Hannover) 

Das Berichtsjahr zeichnete sich durch extrem starken B 1 a t  t 1 a u  s - Befall aus. 
Das Vorkommen der P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s e war filnf- bis zehnmal starker 
als in den Vorjahren. Ein Sommerflug mit der damit zusammenhangenden Ver
schleppung van Viruskrankheiten fand allerdings wegen ungunstiger Witterung 
nicht in dem erwarteten Mafle statt. (Sc..11.leswig-Holstein) 

Bekampfung des K a r t  o f f  e 1 n e m  a t  o d e n  in Siedlungen und Garten 
Hamburgs. - Im gesamten Hamburger Gebiet, vor allem in Siedlungen und 
Kleingarten, ist der K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  verbreitet. Die Mi:iglichkeit der 
Bekampfung durch Anbau der nematodenresistenten Sorten Broca, Erbium, 
Maja, Bola und Hydra wurde unter den gegebenen Bedingungen in stark ver
seuchten Parzellen gepruft, dabei wurden gute Erfolge erzielt. Bei allen ge
nannten Sorten zeigte sich ein hoher Entseuchungseffekt; die Sorte Hydra brachte 
die besten Ertrage. (W. S a c h s e , Hamburg) 

13.3.3. Unkrauter 

Im Kartoffelanbau kam es bei Anwendung van A r  e s i n  und S e n c  o r zu 
Schaden an der Kultur. Wegen Trockenheit hatten sich die Damme bis zum Zeit
punkt des Spritzens nicht abgesetzt, so daB durch die spater einsetzenden heftigen 
Regenfalle der Wirkstoff in den Wurzelbereich der Kartoffeln gespult werden 
konnte. (W. P a u  1 i k ,  AfLuB Deggendorf, Bayern) 

Trotz der erheblichen Bodentrockenheit zur Zeit des Durchstoflens der Kartoffeln 
wurden gute Bekampfungsergebnisse mit dem Praparat S e n  c o  r (1,0 kg/ha) 
erzielt. Auf besonders schweren und humusreichen Standorten muflte die Auf
wandmenge auf 1,5 kg/ha erhi:iht werden. Die Wirkung gegen W i n d e n
k n i:i t e r  i c h und K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t befriedigte nicht. 

Starke Schaden entstanden nach Einsatz van 1,5 kg/ha Sencor an der Sorte Jetta. 
An anderen Sorten wurden auch bei Anwendung nach dem Durchstoflen der 
Kartoffeln keine Veranderungen im Wachstum beobachtet. (Schleswig-Holstein) 

13.4. Raps und Cruciferen-Zwischenfri.ichte 

13.4.1. Krankheiten 

Im Rapszwischenfruchtbau nimmt i:irtlich die K o h  1 h e r  n i e sehr stark zu. In 
einem Versuch kamen insgesamt 26 verschiedene Cruciferenarten und -sorten 
zum Anbau, um deren Anfalligkeit zu ilberprilfen. Absolut befallsfrei blieben 
die c'.>lrettichsorten Siletta und Siletina. Sehr unterschiedlich war der Befallsgrad 
bei den Rapssorten. Bei Winterraps schwankte der Befall van 1 0/o bei Nevin bis 
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zu 83 -O/o bei Rapol, bei Sommerraps von 47 0/o bei Tira .bis zu 88 0/o bei Erglu. Auch 
Winterriibsen (36 0/o), Perko (61 -O/o) und Senf (95 0/o) wurden stark befallen. 

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

R a p s  k r e  b s. - Der Befall war 1974 schwach und erreichte nur in einigen 
Fallen 5 bis 8 0/o des Pflanzenbestandes auf der nordwestlichen Geest. Wahr
scheinlich war die Trockenheit im April/Mai von Bedeutung. In der Marsch wird 
haufiger mit 4 bis 5 kg/ha Kalkstickstoff als zweite N-Gabe gearbeitet. In diesem 
Jahr waren aber Einwirkungen auf den Krebsbefall verstandlicherweise nicht 
erkennbar. 

Phoma lingam. - Eine systematische Befallsiiberpriifung ergab, dai3 der Pilz 
auch in Schleswig-Holstein vorkommt; im Siidwesten offenbar starker als in den 
anderen Landesteilen. Eine Ertragsbeeinflussung wurde nicht festgestellt. 

(Schleswig-Holstein) 

13.4.2. Schadlinge 

Nur in einem von drei Gro13parzellenversuchen brachte die gezielte Insektizid
anwendung zur Bekampfung des G r  o 13 e n  R a p s s t e n  g e 1 r ii 13 1 e r  s und des 
G e f 1 e c k t e n  K o  h l t r i e b r ii 13 1 e r s deutlichen Ertragszuwachs. Die diver
gierenden Versuchsergebnisse werden mit dem unterschiedlichen Regenerations
vermi:igen der Rapspflanzen erklart. 

(A. 0 b s t ,  BLBP Miinchen, Bayern, und G. K r u m  r e  y ,  H. R a  a b und 
U. S t e c k , AfLuB Rosenheim, Regensburg bzw. Ingolstadt, Bayern)

Sehr giinstige Wachstumsbedingungen in der Vegetationsperiode - insbesondere 
von Marz bis Juli - und eine relativ geringe Einwirkung <lurch Krankheiten und 
Schadlinge brachten hervorragende ha-Ertrage mit iiberdurchschnittlichem 1000-
Korngewicht und hohem Olgehalt. 

Zur Aussaat 1974/75 kamen nur noch erucasaurearme Sorten. Der Umstellungs
prozeB wurde durch ungiinstige Wachstumsbedingungen im Herbst und stellen
weise zusatzlich durch star ken R a p s  e r  d f 1 o h  - Fra13 sowie Probleme bei der 
Unkrautbekampfung erschwert. Zahlreiche Schlage wurden schon vor Winter 
umgebrochen. 

R a p s  e r  d f l o  h. - Infolge des milden Winters 1973/74 kam es an der Liibecker 
Bucht im Kreise Ostholstein zu erheblichen Larvenschaden bei Vegetationsbeginn. 
Eiablage und Larvenschlupf hatten in den Monaten Januar, Februar und Marz 
erfolgen ki:innen. Aufgrund des erwarteten starken Kaferauftretens vor der 
Ernte 1974 wurden fur die Aussaat 1974/75 eine generelle Saatgutbehandlung 
und zusatzliche Insektizid-Spritzungen empfohlen. Soweit diesem Rat gefolgt 
wurde, konnten der starke Kaferbefall im Herbst und die FraBschaden der 
Larven in den ungewi:ihnlich milden Wintermonaten abgewehrt werden. Wo die 
notwendigen zusatzlichen Insektizid-Behandlungen unterblieben, traten stellen
weise erhebliche Schaden auf, da die Saatgutbehandlung gegen die ab Dezember 
schliipfenden Larven nicht wirken konnte. 

An der Westkiiste wurde kein Rapserdflohbefall festgestellt. Durch das 
behandelte Saatgut gab es gelegentlich Verklebungen der Sarader und dadurch 
Drillfehler. 
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R a p s  g 1 a n  z k ii f e r. - Der Hauptzuflug - in den einzelnen Anbaugebieten 
von unterschiedlicher Starke - erfolgte erst nach Blilhbeginn. Da MaBnahmen 
zur Bekiimpfung von K o h 1 s c h o t e n  r ii B 1 e r und - m il c k  e vielfach nicht 
notwendig waren, wurde die Vermehrung des Glanzkiifers kaum gestort. Es 
konnte sich somit eine starke Jungkiifergeneration entwickeln, die bei anhalten
den Wes twin den im Juli/ August in den Badeorten der Ostseekilste sehr liistig 
wurde. 

K o h  1 s c h o t  e n  r ii B 1 e r  und K o h  1 s c h o t  e n  m ii c k  e. Der Kohl-
schotenrilBler trat - wie erwartet- nur schwach auf. Der Miickenschlupf begann 
im Liibecker Raum bereits um den 10. April - vor Beginn der Rapsblilte. Er war 
stark und entsprach den erheblichen Larvenzahlen, die bei den Bodenunter
suchungen ermittelt wurden. Stellenweise wurden mehr als 100 Milcken bei 
20 Kescherschliigen festgestellt. Trotz des starken Milckenauftretens kam es nur 
zu einem schwachen Larvenbefall in den Schoten - auch beim Anbau von Raps 
nach Raps mit erheblichem Larvenbesatz im Boden. Bei Schotenuntersuchungen 
vor der Ernte wurde ein durchschnittlicher Befall mit Kohlschotenmilcken von 
8 °/o am Rand und etwa 2 '°/o im Feldinneren festgestellt. Das entspricht etwa 30 
bis 40 °/o der Schiidigung im Jahre 1973, die bei einem wesentlich geringeren 
Milckenauftreten, aber stiirkerem RilBlervorkommen zustande gekommen war. 
Da insbesondere beim Anbau von Raps nach Raps ausreichend Gelegenheit fur 
die Milcke zur Eiablage gewesen ware, kann als Begrenzungsfaktor nur das 
Fehlen des KohlschotenrilBlers in Frage kommen. Eingehende Feldbeobachtungen 
ilber das Verhalten der Milcke - insbesondere auch im jilngsten Schoten
stadium - bestiitigten diese Feststellungen. Darilber hinaus lieB sich bei der 
Untersuchung einer groBen Zahl von Schoten, die von Larven der 1. Generation 
befallen waren, nahezu 100 0/oig das Anstichloch des RilBlers nachweisen. Dieses 
befand sich vielfach - schlecht erkennbar - auf der Nahtstelle zwischen 
Schnabel und Schotenklappe. 

Hieraus konnten Fehlschlilsse bezilglich des Zusammenwirkens von RilBler und 
Milcke zurilckzufilhren sein. 

Nach hiesiger Ansicht und aufgrund von Beobachtungen in anderen Anbau
gebieten ist eine Schadwirkung durch die Kohlschotenmilcke ohne Mithilfe des 
KohlschotenriiBiers praktisch nicht zu erwarten. Diese Feststellung ist von 
erheblicher Bedeutung fur BekiimpfungsmaBnahmen. (Schleswig-Holstein) 

13.4.3. Unkrauter 

In einem Unkrautbekiimpfungs-Versuch in Winterraps wurden neben der 
allgemeinen Unkrautwirkung gebriiuchlicher Rapsherbizide auch deren EinfluB 
auf den blgehalt untersucht. Bei allgemein schwachem Unkrautbesatz traten mit 
Ausnahme von EI a n  c o 1 a n  bei allen anderen Herbiziden geringfilgige Minder
ertriige auf. Der blgehalt wurde im Durchschnitt aller Priiparate um 1 0/o gesenkt. 

(Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

In einem Versuch zur Unkrautbekiimpfung in gesiitem M a r k s  t a  m m  k o h  1 
wurde durch den Einsatz von D e s m e t  r y n (1,5 kg/ha Semeron 25 im 5- bis 
6-Blatt-Stadium) ein Mehrertrag von 37 0/o, durch A 1 a c h 1 o r  (Lasso 51/ha
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sofort nach der Saat) 48 ·Ofo, durch N a p  r o p  a m i d  (Devrinol 2,5 kg/ha sofort 
nach der Saat) 31 0/o und durch T C  A (NaTA 20 kg/ha sofort nach der Saat) 34 °/o 
erzielt. 

Beim Einsatz von TCA (NaTA) trat eine leichte Ausdiinnung ein. D e s m e t  r y n 
(Semeron 25) brachte voriibergehende Kulturschiiden. Die Standfestigkeit des 
Markstammkohls liefl allgemein zu wiinschen iibrig. 

(A. He i fl, AfLu B Augsburg, Bayern) 

Infolge des zunehmenden Rapsanbaues ist das Interesse an der U n  k r a u  t -
b e k ii m p f u n  g in dieser Kultur erheblich gestiegen. Zur Anwendung kamen 
L e g  u r a m  e ,  L a s s o , D e v  r i n  o 1, P 1 a n  a v i n  und E 1 a n  c ol a n , z. T. 
auch in Mischung mit N a  T A. Das Mittel Elancolan hatte als einziges der 
genannten Mittel eine ausreichende Wirkung gegen K 1 e t  t e n 1 a b k  r a u  t ,  bei 
nicht ausreichender Wirkung gegen K a m  i 11 e. Devrinol dagegen zeigte einen 
guten Erfolg bei Kamille, ebenso das Planavin. Lasso zeigte die beste Unkraut
wirkung, fiihrte aber sowohl allein als auch in Mischung mit NaTA zu Wachs
tumsdepressionen. Die Mittel miissen sehr gezielt gegen die jeweils vor
herrschende Unkrautflora eingesetzt werden, sonst kann mit befriedigendem 
Ergebnis nicht gerechnet werden. 

(B. K 1 i s  c h o w s  k i ,  T-0-, Baden-Wiirttemberg) 

Die Kombination L a s s o  4 1/ha + N a  T A  10 bis 12 kg/ha zeigte eine gute 
Wirkung gegen U n  k r ii u t e r  einschliefllich K 1 e b k r a u  t und A u s  f a  11-
g e t  r e i d  e. In einigen Fallen wurden die Rapspflanzen besonders auf Grenz
bi:iden starker geschiidigt. Die Mittel L e g  u r a m  e - S p r i t  z p u 1 v e r  3 kg/ha 
und K e r b  5 0 W 1 kg/ha zeichneten sich bei guter Vertriiglichkeit durch eine 
recht gute Wirkung gegen Ausfallgetreide und Ungriiser aus. Jedoch konnte die 
Abti:itung der Unkriiuter kaum befriedigen. Am besten wurde noch die V o g e  1 -
m i e r e  erfaflt. Die Wirkung gegen K 1 e b k r a u  t und R o t e Ta u b  n e s s e 1 
war nicht befriedigend. (W. S t  i:i h r ,  Kassel) 

Das Jahr 1974 brachte im Winterrapsanbau die Umstellung auf erucasiiurearme 
Sorten. Im westfiilischen Raum wurde fast ausschliefllich der neue Qualitiitsraps 
Lesira angebaut. Da diese Winterrapssorte ziichterisch dem Sommerraps sehr 
nahe steht, besteht die Gefahr, dafl sie leichter auswintert als die bisherigen 
Winterrapssorten. 

Nach Aussage des Ziichters zeigte die neue Winterrapssorte Lesira nach den 
bisherigen Erfahrungen keine negative Reaktion gegeniiber den zugelassenen 
Unkrautbekiimpfungsmitteln. Vorsichtshalber wurde aber bei den Empfehlungen 
zur Ungras- und Unkrautbekiimpfung 1974 Priiparaten der Vorzug eingeriiumt, 
die im Falle der Auswinterung im Friihjahr keine oder doch nur geringe Nach
bauprobleme aufwerfen, wie z. B. A v a  d e  x, TC A ,  L a s s o  und die Kombi
nation TCA + Lasso. 

Im Herbst 1974 muflte jedoch die Erfahrung gemacht werden, dafl die Winter
rapssorte Lesira nicht gegeniiber allen zugelassenen Mitteln eine gute Vertriig
lichkeit zeigt. In einzelnen Fallen kam es nach dem Einsatz von Lasso zu 
Ausdiinnungen und Wachstumshemmungen. (M. He m e r, Munster) 
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In mehreren Versuchen wurden die Nachauflaufherbizide Le g u r a m  e 3 kg/ha 
und Ke r b  1 kg/ha, angewandt zu drei verschiedenen Applikationszeitpunkten, 
auf Kulturvertraglichkeit und herbizides Vermogen getestet. Die Praparate 
haben sich in den letzten Jahren zur Beseitigung von S c h a d  g r  a s  e r  n und 
A u  f 1 a u  f g e t  r e  i d  e in der Praxis bewahrt. Als unsicher und somit nicht 
immer ausreichend stellte sich jedoch die Wirkung auf die wichtigsten zweikeim
blattrigen Unkrauter dar. Es sollte daher uberprilft werden, inwieweit es durch 
eine Vorverlegung des Bekampfungszeitpunktes in den Herbst moglich ist, die 
Unkrautwirkung zusatzlich abzusichern, ohne die Kultur in Mitleidenschaft zu 
ziehen. 

Der Winterraps, Sorte Rapol, wurde Ende August bestellt und entwickelte sich 
bei dem niederschlagsarmen Wetter hochst ungleichmaBig. An Unkrautern traten 
V o  g e 1 m i e r e ,  T a  u b n e s s e 1, H i r t e n t a s c h e 1 und K 1 e t t e n 1 a b -
k r a u  t auf. Als Behandlungstermine wurden der 29. September, 25. Oktober 
und 12. November festgelegt. Die Masse der Rapspflanzen hatte zum ersten An
wendungstermin 4 Blatter, zum zweiten 6 Blatter und zum dritten 8 Blatter voll 
entwickelt. In der Kulturvertraglichkeit liefi das Herbizid Ke r b  in keinem Fall 
eine erkennbare Beeinflussung offensichtlich werden. Dagegen filhrte die 
September-Ausbringung von Le g u r a m  e zu leichten bis mittleren Wachs
tumsschaden an den Rapspflanzen, die sich erst im Frilhjahr allmahlich ver
wuchsen. Als mogliche Ursache ist die unterschiedliche Flilchtigkeit der Wirk
stoffe anzufilhren. K I e t t e n I a b k r a u  t ,  H i  r t e n t a s c h e 1 und T a u b -
n e s s e I wurden von beiden Herbiziden zu allen Anwendungsterminen nur 
ungenilgend erfaflt. Dagegen wurde die V o g e  Im i e r  e durch beide Herbizide 
im Wuchs beeintrachtigt, allerdings durch Ke r b  eindeutiger als durch 
Le g u r a m  e. Die frilhzeitigere Anwendung erwies sich der spateren als deut
lich ilberlegen. Ausgedrilckt in der Unkrautwirkung gemafl BEA-Schema be
deutete das im Mittel aller Versuche einen Wirkungsanstieg von 2 Bonitierungs
punkten. (Ga r b  u r g , Hannover) 

Versuche und Praxisanwendungen mit den zugelassenen Praparaten und 
gebrauchlichen Mittelkombinationen wiesen im Frilhjahr 1974 keine ungilnstige 
Beeinflussung der Qualitatsrapssorten auf. 

Trotzdem wurden filr dieAussaat 1974/75 folgende einschrankendeEmpfehlungen 
gegeben, da die bisherigen Prilfungen und die Kenntnisse ilber das Sorten
verhalten bei starken Frosten nicht ausreichten: 

- Persistente Mittel nur einsetzen, wenn Nachbaumoglichkeiten bei
Umbruch vorhanden sind;

- TCA nur verwenden, wenn eine Notwendigkeit gegeben ist.

Die Wirkungslilcken der einzelnen Priiparate traten bei den ungilnstigen Wachs
tumsbedingungen im Herbst 1974 besonders deutlich zutage. Die Mittelwahl 
sollte sich deshalb - wenn irgend moglich - nach den zu erwartenden Un
krautern richten. 

In der Marsch sind Vorsaatmittel allerdings weniger gefragt, da die Aussaat 
vorwiegend in einem Arbeitsgang (kreiseln und drillen) erfolgt. 

Es zeigte sich erneut, dafi die Unkrautbekiimpfung bei der Saat bisher nicht 
generell durch ein Nachauflaufverfahren zu ersetzen ist. 
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Die Wirkung der Nachauflaufpriiparate Ke r b  50 W bzw. L e g  u r a m  e war 
gut gegen U n g  r a s e r  und G e t  r e  i d  e d u  r c h w u c h s. Gegen V o g e  1-
m i e r e  war die Wirkung unterschiedlich. Der giinstigste Anwendungszeitpunkt 
ist abhangig vom Witterungsverlauf und fur das hiesige Anbaugebiet noch nicht 
ausreichend fixiert. Empfehlungen fur die Rapsaussaat 1975/76 konnen erst nach 
Auswertung der letztjiihrigen Versuche und Erfahrungen gegeben werden, zumal 
sich im Friihjahr 1975 noch neue Aspekte ergeben haben. (Schleswig-Holstein) 

13.5. Ruben 

13.5.1. Schadlinge 

Nach AbschluB der Bodenuntersuchungsaktion 1973/74 erwiesen sich von 865 im 
Bereich der Zuckerfabriken Ochsenfurt und Zeil gepriiften Grundstticke 256 
Grundstucke ( = 30 0/o) als von R ii b e  n n e m a t o d e  n (Heterodera schachtii) 
befallen. Im Bereich der Zuckerfabriken Rain am Lech, Regensburg und Plattling 
zeigten 17 Grundstucke ( = 2,8 0/o) von 618 untersuchten Grundstucken einen 
Befall. Der Schwerpunkt der Verseuchung mit Riibennematoden liegt demnach 
im unterfriinkischen Raum. In Zusammenarbeit mit den beiden Zuckerriiben
verbiinden ist eine Untersuchungs- und Beratungsaktion ,,nematodenkontrol
lierter Zuckerriibenanbau" angelaufen, durch die vor allem Betriebe mit mehr 
als 33 0/o Riibenfliiche erfaflt werden sollen. Durch Feldkontrollen wurden die 
Ergebnisse der Bodenuntersuchungen bestiitigt; stellenweise wurden bereits 
starke Ertragsausfiille festgestellt. 

Die in Grofl- und Exaktversuchen gegen Riibennematoden eingesetzten Bodenent
seuchungsmittel und pflanzenvertriigliche Nematizide konnten in diesem Jahr -
vermutlich wegen der extremen Witterung - nicht voll iiberzeugen. 

(P. B e h r i n g e r , BLBP Neuburg, Bayern) 

In einem Versuch zur Bekiimpfung des Mo o s  k n  o p  f k ii f e r  s (Atomaria 
linearis) war die Behandlung mit L i n d  a n  (Nexit stark 1 kg/ha) sowohl als 
Fliichenspritzung wie auch als Bandspritzung allen anderen Anwendungen iiber
legen. (A. H e  i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 

Der sehr starke Befall durch das R ii b e  n k o p  f ii 1 c h e n  (Ditylenchus dipsaci), 
der gebietsweise festzustellen war, sowie neue Priiparateentwicklungen in Ver
bindung mit einer veriindertert Ausbringtechnik waren AnlaB, die Versuche zur 
Bekiimpfung dieses Schiidlings fortzufilhren. 

Zurn Einsatz kamen die Priiparate Te m i  k 10 G (10, 20 und 50 kg/ha - Saat
furchenbehandlung), C u r a t e r r  G r a n  u 1 a t  (12 und 20 kg/ha - Saatfurchen
behandlung) und Cu r a t e  r r SK (6 1/ha Bandspritzung) sowie Te r r a c u r  P 
als Vergleichsmittel. Die Versuchsflache wies einen ungewohnlich starken Befall 
auf (Wertzahl 7,7). Die Priifbedingungen fur Granulate waren aufgrund der lang
andauernden Trockenheit erschwert. 

10 kg/ha Temik 10 G in die Saatfurche ausgebracht, zeigten einen voll zufrieden
stellenden Bekiimpfungserfolg (Wertzahl 1,6). Bei einer Erhohung der Aufwand
menge auf 20 und 50 kg/ha wird zwar eine Verbesserung des Wirkungsgrades 
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erzielt, jedoch reicht die Minderung des Ertragsverlustes von 4,7 "lo auf 3,3 0/o 
nicht aus, um diesen Mehraufwand zu begleichen. Die Wirkung von Curaterr
Granulat mit Wertzahlen zwischen 4,3 und 4,7 enttauschte und konnte den Be
kampfungserfolg der Carbofuran-Flilssigformulierung (Wertzahl 1,6) nicht 
erreichen, was auf die extreme Trockenheit zurtickgefiihrt werden konnte. 

(A. F r  a n  c k , KA, Baden-Wtirttemberg) 

Die Eiablage der G r  ii n e n  P f i r s  i c h b 1 a t  t 1 a u  s am Winterwirt (Pfirsich) 
war im Winter 1973/74 im allgemeinen schwach, nur an einzelnen Kontrollstellen 
mittelmi:iBig. Der Schltipfbeginn wurde in gtinstigen Lagen schon Ende Februar/ 
Anfang Marz registriert. 

Bei der S c  h w a r z e n  R ii b e n  1 a u  s lag in Stidhessen sehr unterschiedlicher, 
teilweise mittlerer bis starkerer Wintereibesatz vor. In der nordlichen Wetterau 
konnten vielfach nur vereinzelt Eier an den Winterwirten (Pfaffenhtitchen) fest
gestellt werden. Der Schltipfbeginn war in Stidhessen in der ersten Marzdekade. 

Bei beiden Blattlausarten setzte der Abflug von den Winterwirten ea. 14 Tage 
frtiher als tiblich ein, bei der Schwarzen Rtibenlaus schon am 20. April und bei 
der Grtinen Pfirsichblattlaus gegen Ende April. Die Entwicklung auf den Winter
wirten wurde vor allem bei der Grtinen Pfirsichblattlaus anfangs durch die sehr 
wechselnde Witterung beeintri:ichtigt, spaterhin wurde die Blattlausentwicklung 
durch Trockenheit und Wi:irme begiinstigt. 

Durch die sehr friihe Besiedlung der Ruben (Schwarze Rtibenlaus und Rtiben
fliege) wurde von der Praxis sehr zeitig eine Insektizidspritzung vorgenommen, 
die nur kurze Zeit Wirkung besaB. Weitere Spritzungen, vor allem zu dem vom 
Warndienst angegebenen Termin, ab Mitte Mai, unterblieben dann vielfach. 
Spaterhin konnte wegen anhaltender Niederschlage nicht gespritzt werden. Aus 
diesen, wie auch aus anderen Grunden kam es zu einem allgemein sehr starken 
Auftreten der V e r g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t ,  das bei durchschnittlich 35 0/o lag. 
Vermutlich wurde die Verbreitung dieser Krankheit noch durch die auBer
gewohnlich starke Anfangsverunkrautung, als Folge des extrem milden Winters, 
und durch die vollig unzureichende Unkrautwirkung aller Bodenherbizide, die 
1m Nachsaatverfahren eingesetzt worden waren, begiinstigt. Vielfach konnte eine 
Vergilbung sogar von 80 bis 90 -0/o festgestellt werden. Die mit T e m i k  1 0  G 
behandelten Ruben waren dagegen praktisch vergilbungsfrei. 

Das Auftreten der R ii b e n  f 1 i e g e war im allgemeinen schwach, nur in 
einzelnen Lagen kam es zu mittelmi:iBigem und relativ friihem Auftreten. 

In Futter- und Zuckerrtiben haben sich Temik 10 G wie auch C u r  a t e  r r mit 
10 kg/ha gut bewahrt. (Frankfurt) 

In einigen Versuchen wurden durch das Mittel T e  m i  k 1 0 G ,  in Granulatform 
auf die Rtibenreihen ausgebracht, recht gute Erfolge erzielt. Neben einer nach
haltigen Abtotung der B o d e n  s c h a d 1 i n  g e wurde auch eine recht gute 
Wirkung gegen die 1. Generation der R ii b e n  f 1 i e g e und B 1 a t  t 1 a u  s e 
erreicht. Im Gegensatz zu den Kontrollen, die bis zu 80 fl/o im Herbst vergilbt 
waren, blieben die behandelten Rtibenparzellen fast vollig grtin. In Versuchen 
konnten Ertragsverbesserungen von tiber 20 0/o erzielt werden. Auch der absolute 
Zuckergehalt wurde um etwa 0,5 0/o gesteigert. Auch Pillensaatgut, das mit 
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Ca r b o  f u r  a n ,  Is o f  e n  p h o s  und B e n d  i o c a r b behandelt war, brachte 
gegeniiber He p t a c h 1 o r bei stiirkerem M o  o s k n  o p  f k a f e r  - Befall einen 
um 60 bis 80 0/o besseren Riibenauflauf. Auch gegen die 1. Generation der Riiben
fliege war noch eine ausreichende Wirkung zu verzeichnen. (W. S t o h r , Kassel) 

Praxis-Versuche mit T e  m i  k 1 0  G gegen R ii b e  n n e m a t o d e  n (Heterodera 
schachtii). - Auf unterschiedlich stark mit Riibennematoden befallenen Flachen 
wurde Temik 10 G in Aufwandmengen von 10 kg/ha und 25 kg/ha zur Saat ein
gesetzt. Als Versuchsflachen standen u. a. auch Parzellen zur Verfiigung, auf 
denen in der Fruchtfolge Kohl angebaut wurde und die infolgedessen einen 
besonders hohen Riibennematodenbefall aufwiesen. 

Saat und Applikation des Mittels erfolgten mit Praxis-Samaschinen, auf denen 
zusatzlich Granulatstreuer montiert waren. 

Eine unmittelbare Kontamination des Praparates mit den Riibensamen kam -
bedingt durch die Anordnung der Samen- und Granulatabgabe - nicht zustande. 

Die Auswertung der Versuche erstreckte sich sowohl auf die Priifung der 
nematiziden Wirkung als auch auf die Ermittlung der Ernteertrage. 

Bei den Nematodenuntersuchungen wurde die Anzahl der in 100 cm Riiben
wurzeln eingedrungenen Larven sowie die in 100 ml Rhizospharenerde ent
haltenen freien Larven festgestellt. Auflerdem wurde in den gleichen Boden
mustern der Besatz an inzystierten Eiern und Larven bestimmt. 

Diese Untersuchungen begannen, als die Riibenpflanzchen das erste echte 
Laubblattpaar entwickelt hatten, und wurden in wochentlichen Abstanden bis 
zum Erscheinen der ersten Zystengeneration an den Wurzeln fortgesetzt. Die fiir 
die Larvenuntersuchungen auswertbare Wurzellange betrug zu diesem Zeitpunkt 
ea. 5 bis 7 cm je Pflanze. 

Aus den Ergebnissen dieser Praxis-Versuche lassen sich nachstehende Schlufl
folgerungen ziehen: 

1. Riibennematodenlarven dringen bereits in die feinen Keimwurzeln der
Riibenpflanzchen ein. Dieser Friihbefall ist im wesentlichen ausschlaggebend
filr die Schadenshohe. Der Befall erfolgt zum weitaus groflten Teil durch die
schon z. Z. der Keimung frei im Boden befindlichen Riibennematodenlarven.
Die Besatzdichte mit diesen ,,freien" Larven ist nach vorangegangenem Kohl
anbau erheblich hoher als vergleichsweise nach Getreide.

2. Die Wirkung von 10 kg Temik 10 G/ha reichte unter den gegebenen Versuchs
bedingungen aus, um die im Wurzelbereich befindlichen Rilbennematoden
larven so zu verringern, dafl sich ein leistungsfahiges Wurzelnetz entwickeln
konnte. Die Wirkungsdauer - gemessen an der Einwanderungsrate in die
Riibenwurzeln - betrug im Versuchsjahr 1974 annahernd elf Wochen. Dabei
ist zu beriicksichtigen, dafl die anhaltende Trockenheit im Friihjahr des
Berichtsjahres die Riibenentwicklung, den Larvenschlupf und die Mittel
aktivitiit mitbeeinfluflt haben diirfte.

Wesentlich iiber 10 kg/ha hinausgehende Aufwandmengen deckten in der
Wirkung zwar ein grofleres Bodenvolumen ab, konnten aber den Ertrag in
den vorliegenden Versuchen nicht merklich c;tnh,eben.



Ruben 173 

3. Gegenuber den unbehandelten Vergleichsparzellen wurden folgende Mehr
ertriige erzielt:

Versuch Vorfrucht Aufwandmenge 0/o Mehrertrag 
Temik 10 G/ha gegeniiber 

,, Unbehandelt" 

I Kohl 10 kg 24,3 

la Kohl 25 kg 5 

II Kohl 10 kg 33,5 

!Ia Kohl 25 kg 33,5 
III Weizen 10 kg 6,4 

II!a Weizen 10kg 3,4 

(E. T h o m a s ,  Bonn-Bad Godesberg) 

Versuche zur Bekiimpfung von Vektoren und Bodenschiidlingen in Zucker
ruben. - 1974 hatte das extrem fruhe Auftreten der grunen P f i r s  i c h b 1 a t  t -
1 ii u s e  zur Folge, daI3 in vielen Rubenfliichen schon Mitte Juni die ersten Ver
gilbungssymptome beobachtet werden konnten. Diese Symptome verstiirkten 
sich im Laufe der Vegetationsperiode, so daI3 zahlreiche Schliige im September 
bis zu 50 °/o und mehr vergilbt waren. Rubenschliige, auf denen schon bei der 
Aussaat das insektizide Granulat ,, T e  m i  k 10 G "  ausgebracht worden war, 
stachen hiiufig positiv durch eine wesentlich geringere Virose Vergilbung ab. 

Bei der Beerntung der Exaktversuche zeigte sich aber deutlich, daI3 auch in

diesem extrem starken ,,Vergilbungsjahr" durch rechtzeitige und mehrfache 
Spritzung mit geeigneten Insektiziden gleiche Ertragsergebnisse wie durch den 
Temik-Einsatz erzielt werden konnten. Die Versuche sollen 1975 fortgesetzt 
werden. (H. T h i e d e , M. H erne r ,  H. L e h m a n n , H. S e y l e r, Munster) 

B 1 a t  t 1 ii u s e  (Aphis fabae, Myzus persicae). - Der milde Winter 1973/74 
wurde von Blattliiusen gut uberstanden, so daB es im Berichtsjahr in Ruben wie 
auch in anderen Kulturen zu starkem und fruhem Befall kam. Kolonien der 
Schwarzen Rubenblattlaus waren bereits Anfang Juni festzustellen. Trotz der 
Hinweise im Warndienst wurden nur in wenigen Fallen die notwendigen 
Insektizidspritzungen durchgefilhrt. Infolgedessen trat auch die Vergilbungs
krankheit ab Ende der ersten Julidekade und damit relativ fruh auf, breitete sich 
rasch aus und filhrte schlieBlich zu mehr oder weniger gleichmiiBiger Verfiirbung 
fast samtlicher Fliichen in allen Landesteilen. Proberodungen in acht Betrieben 
im Oktober ergaben, daB durch die Vergilbung der Rubenertrag um ea. 11 °/o und 
der durchschnittliche Zuckergehalt von 16,3 auf 15,7 °/o gesenkt worden war. 

Durch Kennzeichnung der ersten Kolonien der Schwarzen Rubenblattlaus und 
weitere Beobachtung der Fliichen gelang der Nachweis, daI3 liingst nicht immer 
diese Befallsherde auch Ausgangspunkte der Vergilbungskrankheit waren. Offen
bar haben andere Blattlausarten - und zwar in erster Linie wohl die Pfirsich
blattlaus - mit eine wesentliche Rolle bei der Ubertragung der Krankheit 
gespielt. Zuverliissige Kontrollen der Bestiinde und rechtzeitige Warnung der 
Landwirtschaft sind erforderlich, wenn man einerseits die Schiiden derartiger 
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Vergilbungsjahre in Grenzen halten, andererseits unnotige routinemiiBige 
Spritzungen verhindern will. 

B o d e n  s c h ii d 1 i n  g e (Collembola, Diplopoda). - Vorkommen und Bedeutung 
von Bodenschiidlingen im Rilbenanbau in Schleswig-Holstein sind noch un
genilgend bekannt. Aus Unsicherheit und als Risikoversicherung wird hiiufig vor 
der Saat 1 kg/ha eines hochprozentigen L i n d  a n  - Priiparates eingearbeitet. 

Um die Auswirkungen dieses Verfahrens auf die Fauna der Bodenoberfliiche und 
teilweise der oberen Bodenschicht festzustellen, wurde die Populationsdynamik 
einiger wichtiger individuenreicher Tiergruppen mit Hilfe von Bodenfallen 
ermittelt. Zweijiihrige Untersuchungen ergaben, daB der EinfluB der Insektizide 
je nach Witterung und Bodenzustand wechselt, daB aber beispielsweise 
S p r i n g  s c h w ii n z e (Collembola; auf den untersuchten Flachen nur harmlose 
Arten), K urz f 1 il g 1 e r  (Staphylinidae), L a u  f k ii f e r  (Carabidae), M i  1 b e  n 
(Acarina) und S p i n n  e n  (Arachnida) stark und nachhaltig dezimiert werden 
konnen. Die Untersuchungen werden fortgesetzt. (Schleswig-Holstein) 

B 1 a t  t 1 ii u s e  traten in Betarilben 1974 etwas starker auf als in den Vorjahren, 
ohne daB es jedoch zu erkennbaren Schiiden infolge von Virusilbertragung kam. 

(Saar land) 

13.5.2. Unkrauter 

Schwierigkeiten machte 1974 wieder die Unkrautbekampfung in Zuckerrilben, da 
die Bodenherbizide infolge langanhaltender Trockenheit versagten. Unter diesen 
Bedingungen versagte auch das im Vergleich zu P y  r a m  i n  als weniger 
feuchtigkeitsabhiingig vermutete M e  r p e 1 a n  A Z. Zweitspritzungen mit 
B e t  a n  a 1 waren vielfach erforderlich. 

(W. P a u  1 i k ,  AfLuB Deggendorf, Bayern) 

Eine Versuchsanlage zur Bekampfung von F 1 u g h  a f e r  und breitbliittrigen 
Unkriiutern in Zuckerrilben zeigte bei der Anwendung von 7,5 1 Tr a m  a t  - Vor
auflauf + 61 B e t  a n  a 1 - Nachauflauf gute Unkrautwirkung und auch Rilben
vertriiglichkeit, ebenso 51 R o  N e e  t + 0,5 kg V e n  z a r - Vorsaat. Dagegen gab 
es mit 61 B e t  a n  a 1 + 8 kg N a  TA im Nachauflauf Wachstumsdepressionen an 
den Zuckerrilbenpflanzen. Die herbizide Wirkung von Tr a m  a t  7,5 1 + 

P y  r a m  i n  2 kg bzw. V e n  z a r 0,5 kg im Vorauflauf gegen F 1 u g h  a f e r  und 
K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t war bei anhaltender trockener Witterung unbefriedigend. 

(H. R a a b , AfLuB Regensburg, Bayern) 

Bei Versuchen zur Bekiimpfung von H il h n e r  h i  r s e (Echinochloa cruz galli) 
auf Mineralboden zeigten die Kombination TC A 12 kg/ha und B e t  a n  a 1 
41/ha und das Versuchspraparat H o e  2 2 8 7 0 H ,  jeweils im Stadium D 4 der 
Zuckerrilbe appliziert, die beste herbizide Wirkung (BBA-Wertzahl 2). Wiihrend 
das Versuchspriiparat vollig symptomlos von den Ruben vertragen wurde, 
zeigten sich bei der Kombination vorilbergehende Blattdeformationen, Wuchs
stauchungen und Blattaufhellungen, die sich jedoch spiiter vollstiindig aus
wuchsen. Ertragsminderungen wurden nicht festgestellt. 

(H. K e e s ,  BLBP Milnchen, Bayern) 
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Bei Unkrautbekampfungsmafinahmen hat sich die sichere Wirkung von 
Py r a m i n  + A v a d ex BW im Vorsaatverfahren wie auch von R o -N e  e t+ 
V e n  z a r (4 + 0,6 kg/ha) mit Einarbeitung wieder bestatigt. (Frankfurt) 

Neue Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Durchfiihrung von Pflanzenschutz
mafinahmen im Rilbenbau. - Die Wirkung der im Vorauflauf der Ruben ein
gesetzten Herbizide versagte fast ganzlich infolge der kilhlen und trockenen 
Friihjahrswitterung. In den meisten Fallen war daher eine nochmalige Behand
lung im Nachauflaufverfahren erforderlich. Hierbei erwies sich die Kombination 
von B e t  a n  a 1 5 1/ha + Py r a m  i n  2 kg/ha der alleinigen Anwendung von 
Betanal 61/ha in der Unkrautwirkung und Nachhaltigkeit vielfach iiberlegen. 
Vorteile konnten auch beim Splittingverfahren der Betanal-Ausbringung beob
achtet werden. Die gute Wirkung der Mittel im Nachauflaufverfahren ist be
sonders auf die noch nicht abgebauten und im Vorauflaufverfahren ausgebrachten 
Mittel zuruckzufilhren. In einem Fall konnte auf leichtem Boden ein starkerer 
Schaden durch M e r  p e 1 a n  A Z 3,5 kg/ha festgestellt werden. Die Ruben zeigten 
dabei die typischen V e n  z a r - S c  h a d e n , und zwar Aufhellung der Blattadern, 
Kummerwuchs und Absterben der sich im 4. Laubblattstadium befindlichen 
Zuckerrubenpflanzen. Das Herbizid T r a m  a t , das nach der Saat eingesetzt 
wurde, enttauschte aufgrund der starkeren Bodentrockenheit und befriedigte in 
der U n  k r a u  t - und K 1 e b k  r a u  t wirkung in keinem Fall. Vielfach wurde 
eine starke Spatverunkrautung mit M e  1 d e ,  S c h w a r z e  m N a  c h t -
s c h a t t e n , F r a n z o s e n k r a u t  und K not e r i c h a r t e n  beobachtet. Als 
Ursache sind neben der starkeren Frilhjahrstrockenheit wahrscheinlich eine zu 
tief gelockerte Ackerkrume sowie zu tiefes Hacken anzusehen. Spritzungen mit 
Py r a m  i n  4 kg/ha im 4- bis 6-Blatt-Stadium oder bei sowie nach dem Reihen
schlufi der Ruben fiihrten zu guten Bekampfungserfolgen. Die oft unmittelbar 
neben den Rubenpflanzen stehenden und gut abgedeckten Unkrauter sind am 
besten mit Dusen zu erfassen, die den Spritzstrahl seitlich an die Ruben heran
bringen. ( S t 6 h r ,  Kassel) 

In den sieben angelegten Versuchen standen neben einer unbehandelten Parzelle 
verschiedene Herbizide oder Herbizidkombinationen im Vergleich auf ihre 
Rilbenvertraglichkeit und ihre Wirkung gegen U n g  r a s  e r  und U n  k r a u  t e r  
gegenuber. Die anhaltende Trockenheit nach der Saat lie.13 die Bestande haufig 
sehr ungleichmafiig auflaufen, weswegen auf eine Beerntung verzichtet wurde. 
Trotz des ungleichmafiigen Auflaufs war eine unterschiedliche Vertraglichkeit 
der Herbizide oder deren Kombinationen, gemessen an den Rubenzahlen, sicht
bar. Bei Ablageweiten von 16 bis 20 cm war in den Versuchen keine Ver
einzelungshacke erforderlich. Die Trockenheit liefl in einigen Versuchen die tiber 
den Boden wirkenden Herbizide nicht immer voll zur Wirkung kommen, so dafl 
eine B e t  a n  a 1 -Nachbehandlung erforderlich wurde. Die Feststellung der Un
krautwirkung erfolgte jedoch jeweils vor dem zusatzlichen Betanal-Einsatz. 

A v a  d e  x, 2,5 1 je ha, und Py r a m  i n ,  4,0 kg je ha, zeigten auch in den dies
jahrigen Versuchen eine gute Rubenvertraglichkeit. Die Zahlen der Ruben
pflanzen standen an oder mit an der Spitze. Die Wirkung gegen Ungraser war 
auch 1974 noch als recht gut zu bezeichnen, wahrend die Unkrautwirkung ins
gesamt ( = Ungras-+ Unkrautwirkung) sehr stark schwankt und in verschiedenen 
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Versuchen keinesfalls mehr zufriedenstellend ist. Das gleiche gilt filr die Spritz
folge Avadex, 1,5 I je ha, M e  r p e Ia n A Z ,  4,0 kg je ha. Die Auflaufzahlen in 
den Parzellen mit N a  T A ,  8,0 kg je ha, und Pyramin, 4,0 kg je ha, oder NaTA, 
5,0 kg je ha, und Merpelan AZ, 4,0 kg je ha, zeigten verschiedentlich eine negative 
Tendenz, was auf eine geringere Kulturvertraglichkeit hinweist. Ungraser 
wurden noch befriedigend erfaflt, die Unkrautwirkung insgesamt laflt jedoch 
auch hier zu wilnschen ilbrig. Zwischen den unterschiedlichen Aufwandmengen 
von R o  - N e e  t (4,0 I bzw. 3,0 I je ha, Ro-Neet und Pyramin, 4,0 kg je ha) be
standen keine Unterschiede sowohl bezilglich der Auflaufzahlen als auch der 
Unkrautvernichtung. Grasartige Unkrauter wurden allerdings auch hier ein
cieutig besser erfaflt als zweikeimblattrige. Die eingesetzte Spritzfolge Ro-Neet, 
2,01 je ha, und Merpelan AZ, 4,0 kg je ha, wies bei guter Kulturvertraglichkeit 
die vergleichsmaflig beste Wirkung auf Ungraser und Unkrauter auf. In den 
Parzellen, in denen Merpelan AZ, 4,0 kg je ha, allein ausgebracht wurde, konnte 
- wie bereits im vergangenen Jahr - eine gute Rilbenvertraglichkeit beobachtet
werden. Ungraser und Unkrauter wurden allerdings unter den gehabten
Witterungsverhaltnissen in der Mehrzahl der Falle nur unzureichend erfaflt. Die
Tankmischung Ro-Neet + Venzar wies in beiden Varianten (4,01 je ha+ 0,6 kg
je ha, bzw. 3,0 1 je ha+ 0,5 kg je ha) in den diesjahrigen Versuchen keine so sehr
deutlichen Verminderungen in den Keimpflanzenzahlen auf. Allerdings reichte
auch hierbei die Wirkung gegen zweikeimblattrige Unkrauter nicht aus. T r a m a t ,
7,51 je ha, konnte weder mit Betanal, 6,0 1 je ha, noch mit Pyramin, 3,0 kg je ha,
oder in der Tankmischung mit 0,5 kg je ha Venzar ilberzeugen. Die Witterung
des Frilhjahrs 1974 laflt keine eindeutige Beurteilung insbesondere der neuen
Praparatekombinationen oder Spritzfolgen zu, wenn auch in verschiedenen Par
zellen gewisse Tendenzen erkennbar scheinen. Die Versuche milssen zunachst
unter normalen Witterungsbedingungen wiederholt werden. Samit besteht zur
Zeit noch keine Veranlassung, die in den vergangenen Jahren ausgesprochenen
Empfehlungen zum Herbizideinsatz im Rilbenbau zu andern.

(E. G r  i g o , Bonn-Bad Godesberg) 

Bei der ungewohnlich trockenen und kilhlen Witterung nach der Rilbenbestellung 
versagten die im Vorauflauf angewandten Bodenherbizide P y  r a m  i n , M e  r
p e 1 a n  A Z und V e n  z a r auf den meisten Standorten vollig bzw. reichten in 
der Wirkung keineswegs aus. Daraufhin muflten etwa filr 40 bis 50 °/o der ge
samten Rilbenflache mit B e t  a n  a 1 6 1/ha allein oder in Kombinationen mit 
V e n  z a r 0,5 bis 1 kg/ha sowie auch mit P y  r a m  i n  2 bis 2,5 kg/ha nach
behandelt werden. Bei der letztgenannten Tankmischung traten gelegentlich 
Schwierigkeiten auf, und zwar in bezug auf die Stabilitat der Brilhe im SpritzfaB 
und der Kulturvertraglichkeit. Die Bekampfungserfolge mit den Nachauflauf
behandlungen befriedigten durchweg. Die verschiedentlich geteilte Anwendung 
(Splitting-Verfahren) mit B e t a n a l  bzw. B e t  a n a l+ V e n z a r  im Abstand 
von drei Tagen erwies sich allgemein der einmaligen Applikation deutlich ilber
legen. Als weiteres selektives Rilbenherbizid gelangte T r a m  a t  (Wirkstoff 
E t h  of u m  e s a t e )  auf den unterschiedlichsten Boden zum Einsatz und wurde 
speziell hinsichtlich des herbiziden Effektes gegen A c  k e r  f u c h s s c h w a n  z, 
F 1 u g h  a f e r , K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t und M e 1 d e geprilft. Als Anwendungs
termine wurden ausgewahlt: Vorsaat, Vorauflauf und Nachauflauf. In der Ruben-
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vertraglichkeit ergaben sich in der Vorsaat- und Vorauflaufanwendung zu den 
gangigen Vergleichsmitteln keine auffalligen Abweichungen. Der Feldaufgang 
war mit der Kontrolle vergleichbar. Wahrenddessen reagierten die Rubenpflanzen 
bei einer Tramatbehandlung in der Zeit vom DurchstoBen bis zur vollen Ent
wicklung der ersten echten Laubblatter auffallend empfindlich mit Blattauf
hellungen und Wuchsstagnationen. Erst ab dem 4. Laubblatt (Blatter mindestens 
2 cm lang) war die volle Herbizidvertraglichkeit wieder gegeben. 

In der Unkrautwirkung zeigte sich eine deutliche Abhangigkeit von der Boden
feuchtigkeit, so daB die Vorsaat- und auch Vorauflaufbehandlungen, insbesondere 
auf den leichten Sandboden, keineswegs uberzeugen konnten. Die Bekampfungs
erfolge gegen nachfolgende Unkrauter im Vorsaat- und Vorauflaufverfahren mit 
7,5 und 10 1/ha Tr a m  a t  lagen im Mittel von acht Versuchen bei F 1 u g h  a f e r  
50 '0/o, A c k e r  f u c h s s c h w a  n z 65 0/o, K 1 e t  t e n  1 a b k  ra u t 80 0/o in Vor
saat und 85 '0/o im Vorauflauf, Me 1 d e  70 0/o. V o g e  1 m i  e r e  aufwuchs wurde 
dagegen in allen Versuchen absolut sicher verhindert. Die nur maBige Wirkung 
des Bodenherbizids T r a m a t auf K a m i 11 e ,  E h r e n  p r e i s ,  H o h 1 z a h n 
usw. konnte durch kombinierte Anwendung mit Py r a m  i n , V e n  z a r und 
Me r p e 1 a n  A Z in verringerter Aufwandmenge zuverlassig erganzt werden. 
Eine Verbesserung des graminiziden Effektes trat jedoch nicht ein. 

Als bemerkenswert kann die Wirkung von Tr a m  a t  auf Galium aparine 
angesehen werden. Lagen die Bekampfungserfolge gegen dieses konkurrenz
starke Unkraut in Vorsaat und Vorauflauf etwa bei 80 bis 85 0/o, lieBen sich diese 
im Nachauflauf mit Tr a m  a t  7,5 1/ha und den Tankmischungen Tr a m  a t  
5 1/ha + B e t a n a 1 6 1/ha sowie T r a m a t 5 1/ha + P y r a m i n  2,5 kg/ha 
deutlich steigern. Das K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t wurde nahezu unabhangig vom 
Entwicklungsstadium nachhaltig niedergehalten. Die erzielten Abtotungserfolge 
bewegten sich dabei zwischen 94 bis 98 0/o. Das K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t zeigte 
etwa 8 bis 14 Tage nach der Behandlung einen typischen Stauchwuchs und ver
farbte sich blaugrun. Zur Samenbildung kam es nur in ganz vereinzelten Fallen. 
Inwieweit die Dauerwirkung des Herbizids zur Beseitigung der spatkeimenden 
Unkrauter, wie Me 1 d e , F r a n z  o s e n  k r a u  t und S c h w a r z e r  N a  c h t 
s c h a t  t e n  ausreicht, konnte noch nicht endgultig geklart werden. Gegen diese 
typische Spatverunkrautung erwies sich auch in diesem Jahr wieder die An
wendung von Py r a m  i n  3 bis 4 kg/ha, ggf. auch als Unterblattspritzung, etwa 
ab 6. Blattstadium der Ruben bis kurz vor ReihenschluB als wirksamste vor
beugende MaBnahme. Erste Untersuchungen mit dem Wirkstoff Me t a m  i t  r o n  
( B a y e r  6 6 7 6 ), eingesetzt im fruhen Nachauflaufstadium gegen Misch
verunkrautungen aus V o g e l m i e r e ,  K a m i l l e , Me l d e  und A c k e r 
he 11 e r k  r a u  t waren ausgesprochen vielversprechend. 

(W. G a r b u r g , PA Hannover) 

Die wirkungsvolle Niederhaltung von F 1 u g h  a f e r  in auflaufenden Ruben 
bereitet angesichts des auBerst verzogerten Auflaufes dieses Ungrases mit den 
bisher zur Verfugung stehenden Nachauflaufherbiziden groBte Schwierigkeiten. 
In mehreren Untersuchungen wurden daher neuere Wirkstoffe auf Kultur
vertraglichkeit und Wirkung gegenuber Flughafer gepruft. Es gelangten dabei 
B i d  i s  i n  f o r t e  51/ha, S u f f ix p 1 u s  (DSC 11610 H) 51/ha und 61/ha sowie 
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eine Kombination aus S u  f f  i x  p 1 u s 5 1/ha + B e t  a n  a 1 6 1/ha zum Einsatz. 
Die Dichte der Verungrasung lag etwa bei 400 Pflanzen je m2

• Der F 1 u g h  a f e r
lief zu annahernd 30 °/o schon vor den Rubenpflanzen au£, so dal3 die B i d  i s  i n  
f o r t e  - B e h  a n d  1 u n g im B-E-Stadium des F 1 u g h  a f e r  s und im A-D2-
Stadium der Ruben vorgenommen wurde. Die Applikation des Versuchsmittels 
S u f f i x  p 1 u s  erfolgte 14 Tage spater, und zwar als die Masse der Flughafer
pflanzen sich durchweg voll bestockt hatten (F-G) und die Ruben im Wachstums
abschnitt D 4 standen. In der Unkrautwirkung konnte das B i d  i s  i n  f o r t e  
gegen den zum Zeitpunkt der Behandlung vorhandenen F 1 u g h  a f e r  uber
zeugen, leider setzte jedoch sehr schnell eine nicht vertretbare Neuverunkrautung 
durch N achauflauf ein. Im Keimblatt befindliche Rubenpflanzen reagierten mit 
blasigen Auftreibungen und Einrollen der Blatter. Das S u f f i x  p 1 u s  beein
flul3te den Wuchs des Grases erst visuell erkennbar nach 3 bis 4 Wochen. Der 
verhaltnismal3ig grol3e F 1 u g h  a f e r  verfarbte sich dann rotlich und starb 
innerhalb van acht Tagen ah. Mit beiden Aufwandmengen konnte ein Abtotungs
erfolg van uber 95 0/o erreicht werden. Hinsichtlich einer moglichen Phytotoxis bei 
den Ruben ergaben sich keine Anzeichen. In der Kombination mit Betanal zur 
Vergrol3erung der Breitenwirkung nahm die zweifellos interessante Wirkung 
dieses Spezialherbizids deutlich ah. Die Ausbringung in einer Tankmischung ist 
daher nicht zu empfehlen. (W. G a r b  u r g ,  PA Hannover) 

Eine gleichmal3ig gute Wirkung gegen A c k e r  f u c h s s c h w a n  z haben die 
drei Tankmischungen D i a 11 a t e  (Avadex, 3 1/ha) + P y  r a z o n  (Pyramin, 
3 kg/ha), E t h  o f  u m  e s a t e  (Tramat, 7,5 1/ha) + Le n a c i 1 (Venzar, 0,5 kg/ha) 
und E t h  o f  u m  e s a t e  (Tramat, 7,5 kg/ha) + P y  r a z o n  (Pyramin, 2 kg/ha) 
gezeigt. In der Wirkung gegen die breitbliittrigen Unkrauter konnten nur geringe 
Unterschiede zwischen den drei Tankmischungen festgestellt werden. Wahrend 
die Tankmischung Avadex + Pyramin die V o g e  1 m i  e r e  nicht vollstandig 
ausschalten konnte, zeigten die Tankmischungen Tramat + Venzar und Tramat 
+ Pyramin andeutungsweise eine leichte Schwache gegenuber A c k e r  h o h  1-
z a h  n. Alle drei Tankmischungen sind dennoch zur Bekampfung von A c k e r  -
f u c h s s c h w a  n z und Urkrautern in Futterruben als brauchbar anzusehen, da
sie auch keine Schaden an den Kulturpflanzen verursacht haben. Von den Tank
mischungen ist nur die von Avadex + Pyramin zugelassen. (Oldenburg)

Die Aussaat von Betaruben erfolgte vielfach sehr fruh, namlich etwa ah 20. Marz, 
so dal3 durch starke Spatfroste im April verbreitet Schaden und Schosser ent
standen. Im Einzugsbereich der Zuckerfabrik Suderdithmarschen wurden ea. 
500 ha geschadigt. Stellenweise mul3ten Bestiinde umgebrochen werden. 

Aul3erst geringe Niederschlage im April und Mai fiihrten zu weitgehendem Ver
sagen der Bodenherbizide, soweit diese im Vorauflaufverfahren eingesetzt 
warden waren. Bei extremem Feuchtigkeitsmangel wies das Praparat M e  r -
p e 1 a n  A Z eine nur geringfiigig bessere Wirkung auf als P y  r a m  i n; das 
Splitting-Verfahren kann es keinesfalls ersetzen. Die Ergebnisse des Splitting
Verfahrens mit Pyramin waren befriedigend. 

An der Westkuste waren die geringen Gesamtniederschliige van Marz bis Mai 
vorwiegend Ursache unregelmal3igen Saatenaufganges und der schlechten 
Wirkung von TCA; dagegen brachten die Vorsaatmittel A v a d e x  und 
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Ro - Ne e t bessere Ergebnisse. Mehrere Bestiinde muBten nach einer Vorsaat
behandlung mit TCA wegen starker Verungrasung umgebrochen werden. 
Wegen mangelhafter Wirkung der Bodenherbizide kam verbreitet B e t  a n  a 1 
zum Einsatz. Immer wieder zeigte sich, da13 dieses Priiparat eine stiirkere 
Wirkung zeigte, wenn Bodenherbizide eingesetzt warden waren, die wegen der 
extremen Trockenheit keinen Effekt erkennen lie13en. (Schleswig-Holstein) 

13.6. Gemilse 

13.6.1. Krankheiten 

Bekampfung der Gu rke n b a k t e r  i o s e (Pseudomonas lachrymans) mit 
Kupferspritzmitteln. - Intensive Spritzfolgen (8tagig) brachten auch bei Er
hohung der Wirkstoffmenge ( C u p  r a v i t  1 0/o) nur einen unbedeutenden 
Krankheitsruckgang. (K. R e i t  h m e  i e r , BLBP Milnchen, Bayern) 

Prtifung der Sortenresistenz von F e  1 d s a 1 a t  gegenuber Befall mit 
F a  1 s c h e m  M e  h 1 t a u  (Peronospora valerianellae). - Von 17 Feldsalatsorten 
und Sortenherkunften war bei einigen raschwuchsigen gro13bliittrigen Sorten 
eine deutliche Resistenz festzustellen. Bei .Anderung der meist sehr einseitigen 
Ansprtiche des Marktes an Form und Farbe des Feldsalates konnte der Anbau 
resistenter Sorten eine Losung des Meh,ltau-Problems im Unterglasanbau 
bringen. (K. Re i t h  m e  i e r , BLBP Mtinchen, Bayern) 

Prtifung der Sortenresistenz gegentiber Re t t i c  h s c h w ii r z e (Aphanomyces 
raphani). - 17 weiBe Rettichsorten bzw. Sortenherkunfte wurden auf einer stark 
verseuchten Fliiche angebaut. 15 Sorten waren z. T. sehr stark befallen. Vollige 
Resistenz konnte nur bei einer Sorte (Summer Cross Fl Hybrid) und einer mit 
dieser wahrscheinlich identischen Herkunft (Sommerwunder Fl Hybride) fest
gestellt werden. Beide entsprechen zumindest im stiddeutschen Raum hinsichtlich 
Form und Geschmack kaum den Marktansprilchen. 

(K. Re i t h  m e i e r ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

EinfluJ3 des Anzuchtsubstrates auf den Befall mit S e  11 e r  i e s c h o  r f (Phoma 
apiicola). - Zunehmende Anteile von Torf im Anzuchtsubstrat ftihrten zu einer 
erheblichen Befallszunahme. Am stiirksten erkrankten die Pflanzen bei ktinst
licher Infektion neun Tage nach dem Pikieren. Die Steigerung der Torfanteile im 
Anzuchtsubstrat bewirkte einen deutlichen Rilckgang der pH-Werte, welcher 
eine der Ursachen fur die Erkrankungszunahme sein dilrfte. 

(K. Re i t h  m e  i e r , BLBP Munchen, Bayern) 

Mycocentrospora (Centrospora) acerina ruft an Sellerie schorfartige Erkrankun
gen hervor. Bei Pathogenitatsprtifungen zeigte sich, daJ3 Sellerie gegenuber 
kilnstlichen Infektionen mit diesem Pilz in allen Wachstumsstadien von der Aus
saat bis zur Ernte anfallig ist, da13 in der Anfalligkeit wahrend der verschiedenen 
Wachstumsphasen jedoch gro13e Un.terschiede bestehen. Bei der Anzucht (Aussaat 
und Pikieren) kam es im infizierten Substrat bis zu 100 0/o Ausfall, nach Aus
pflanzen im Freiland ftihrten ktinstliche Infektionen bis etwa Mitte der Vege-
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tationsperiode zu keinem sichtbaren Befall, bei Infektionen ab Mitte August 
traten geringe Schadigungen auf. Die Lagerfahigkeit wurde durch Befall mit 
C. acerina nicht beeintrii.chtigt. Aufgrund der vorliegenden .Untersuchungen
dilrfte der Pilz hinsichtlich seiner Pathogenitat fur Knollensellerie kaum groBere
Bedeutung haben. (L. G il n d e 1, BLBP Milnchen, Bayern)

Auf einem Betrieb mit einseitiger Gemilsefruchtfolge im Donaumoos wurde an 
M o h r e  n und P e t e r s  i 1 i e starker Befall von Helicobasidium purpureum 
(Rhizoctonia violacea) festgestellt: Ertragsrilckgang bei Mohren um 60 0/o, bei 
Petersilie um 30 ij/o. - An Petersilie im Donaumoos zeigte sich erstmals Befall 
mit Septoria petroselini. Die Bekampfung ist noch unklar, da einer engen Schnitt
folge (25 bis 30 Tage) die lange Wartezeit der wirksamen Mittel (M a n c o  z e b )  
gegenilbersteht. (U. S t e c k , AfLuB Ingolstadt, Bayern) 

Die W u r z  e 1 f a  u 1 e tritt in Spargel-Ertragsanlagen zunehmend starker auf. 
Eingehende Untersuchungen erkrankter Wurzelstocke ergaben als Hauptschad
erreger Fusarium oxysporum. Vereinzelt wurden daneben auch F. culmorum und 
Rhizoctonia violacea festgestellt. 1971 und 1972 wurden mit O r t h  o c i d  5 0 
(0,5 fl/o) und B e n o  m y  1 (0,1 0/o) im Einlanzverfahren Versuche zur Bekampfung 
in Ertragsanlagen durchgefilhrt. 1974, also zwei Jahre nach der letzten Orthocid
bzw. Benomyl-Applikation, wurden gegenilber der Kontrolle noch 38 0/o bzw. 
54 0/o Mehrertrag erzielt. Fungizid-Rilckstande konnten in den behandelten 
Proben nicht nachgewiesen werden. 

Im oberfrankischen Zwiebelanbaugebiet wurde in den letzten zwei Jahren ein 
starkeres Auftreten der M e  h 1 k r a n k  h e  i t  (Sclerotium cepivorum Berk.) be
obachtet. Besonders Saatzwiebeln wurden befallen. In entsprechenden Bekamp
fungsversuchen war ein guter Bekampfungserfolg nur durch eine Saatgutbeizung 
mit B e n  o m y  1 (Wirkungsgrad 98 0/o) moglich. Ein- bis zweimalige Spritzungen 
mit Benomyl bzw. C a p  t a n  sowie Saatgutbeizungen mit Captan waren nahezu 
unwirksam. (Chr. K r a u s e , AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Die frilher bei uns kaum beobachtete S c h w a r  z f a u  1 e d e s S a 1 a t e s  durch 
Rhizoctonia solani trat wieder, wie im Vorjahr, schlagartig Mitte September in 
einigen groBen Feldbestiinden am fast erntereifen Salat auf. Wegen der hohen 
Verlustziffern (50 0/o und mehr) muB der Krankheit, ilber die bisher nur wenig 
bekannt ist, erhohte Beachtung geschenkt werden. 

Die bei K o  p f s a 1 a t  an den auBersten, dem Boden aufliegenden Blattern 
beginnende Faule geht rasch auch auf die nachstfolgenden Blattkranze, nicht 
jedoch auf den Strunk ilber. Das befallene Blattgewebe wird hautartig dilnn und 
durchscheinend, bei Niisse schleimig weich. Spater und besonders, wenn eine Ab
trocknung der Kopfe erfolgt, tritt eine schwarzbraune Verfarbung ein, die Rippen 
zeigen haufig eine schwarzliche Langsstreifung. Bei E n d i  v i e n  war dagegen 
cine rasch den Salatkopf zerstorende Herzfaule zu beobachten. 

Die Krankheit konnte auch auf Feldern beobachtet werden, die seit vielen Jahren 
keinen Salat mehr getragen hatten. Versuche einer vorbeugenden Bekampfung 
sind wenig sinnvoll, solange man keinerlei Vermutung auBern kann, ob, wo und 
wann die so ganz sporadisch vorkommende Krankheit zu erwarten ist. 

(M. S t a  h 1, LA Baden-Wilrttemberg) 
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Versuch zur Ausschaltung bzw. Verminderung von Auswirkungen der Fusarium
Wurzelfaule in einer Spargelertragsanlage. - Der in einer neu angelegten 
Spargelertragsanlage mit Vorbefall seit 1969 laufende Exaktversuch mit den 
Bodenentseuchungspraparaten D i T r a p  e x  und D i T r a p  e x  C P wurde auch 
1974 durch Erfassung der Ernte weiter ausgewertet. Dabei ergaben sich Relativ
Ertrage bei Di Trapex von 124,8 sowie 125,8 bei Di Trapex CP. Die absolute Ernte
menge in Unbehandelt betrug 43,93 kg/a. 

Damit lagen die Mehrertrage in den behandelten Versuchsgliedern auch im 
3. Vollerntejahr deutlich iiber denen in Unbehandelt und gleichzeitig etwa auf
der Rohe der Vorjahre. Die eine Versuchsfrage, oh Spargel unmittelbar nach
Spargel angebaut werden kann, ist demnach positiv zu beantworten. Zur Klarung
der zweiten Versuchsfrage, der Sicherung eines relativ hohen Ertragsniveaus
iiber eine langere Kulturdauer, sollen auch in den folgenden Jahren die Ertrage
weiter festgehalten werden. (H. U n  t e r  E c k  e r , KA, Baden-Wiirttemberg)

Versuch zur Bekampfung der K o h  1 h e r  n i e (Plasmodiophora brassicae) bei 
Blumenkohl. - Im vorliegenden Versuch sollte gepriift werden, oh dem O r t h  o 
D i  f o 1 a t  a n  als GieBmittel verwendet eine befallsmindernde Wirkung gegen 
den Kohlhernieerreger (Plasmodiophora brassicae) zukommt. Am 8. Juli ge� 
pflanzte Blumenkohlsetzlinge der Sorte Neckarperle wurden am 12. Juli bei 
feuchtem Boden mit 150 ccm/Pflanze einer 0,15 °/oigen Ortho Difolatan-Briihe 
angegossen. Eine weitere Behandlung mit 300 ccm/Pflanze folgte am 5. August. 

FaBt man die Ergebnisse zusammen, bezifferte sich der Prozentsatz durch Krank
heit ausgefallener und stark befallener Pflanzen bei der unbehandelten Kontrolle 
auf 81,2 '% der urspriinglich gepflanzten Setzlinge (4 X 30), bei Ortho Difolatan 
waren es vergleichsweise 45, 5·0/o. Das Ergebnis laBt erkennen, daB das zweimalige 
AngieBen mit Ortho Difolatan zwar die Zahl ausgefallener und stark befallener 
Pflanzen zugunsten mittelstark und schwach befallener wesentlich reduzieren 
konnte, doch war dies fur die Ertragssituation ohne groBe Bedeutung. Im iibrigen 
waren bei der Kontrolle nur 2,5 °/o und bei Ortho Difolatan nur 7,5 °/o der Pflanzen 
nicht befallen. Der Gesamterfolg muB als maBig bezeichnet werden. Es wird daher 
zu priifen sein, oh nicht mit hoheren Konzentrationen bzw. hoheren Aufwand
mengen an GieBlosung bessere Ergebnisse erzielt werden konnen, wobei freilich 
zunachst Fragen der Kulturpflanzenvertraglichkeit abzuklaren waren. 

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

Pilzkrankheiten als spezifische Erscheinung im Unterfolienanbau. - Der Unter
folienanbau von Gemiise und Friihkartoffeln hat sich in der Pfalz auf ea. 280 ha 
ausgeweitet. Auf den dafiir geeigneten Flachen folgen die Kulturen nahezu all
jahrlich, so daB mit einer Zunahme von Pilzkrankheiten gerechnet werden muB. 
Neben der engen Fruchtfolge werden die pilzlichen Erreger durch die unter der 
Folie gegebenen klimatischen Bedingungen - erhohte Temperaturen und hohe 
Luftfeuchtigkeit - gefordert, zumal die Bekampfungsmoglichkeiten erschwert 
sind. 

Beim Anbau von Gemiise unter Folie treten folgende Pilzkrankheiten verstarkt auf: 
W u r z e l b r a n d  (Pythium spec.) und Um f a l l k r a n k h e i t  (Phoma lingam) 
bei Kohlanzuchten; F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  (Peronospora brassicae) an Kohl-
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rabi und Weiflkohl; Rhizoctonia solani und F a  1 s c h e r  M e  h It a u  (Peronospora 

parasitica) an Radies. 

In einem Frilhkartoffelbestand unter Folie filhrte die S c 1 e r  o t i n  i a f a  u 1 e 
(Sclerotinia sclerotiorum) zu Ausfallen bis zu 30 ·0/o. 

(W. K a m p e  und A. G r a f , Rheinland-Pfalz) 

Im Jahr 1974 trat im Gemilsebaugebiet von Mainz-Gonsenheim erstmals 
starker E c h t e r M e  h 1 t a u  (Erysiphe polygoni) an Rosenkohl auf. Erste 
Befallssymptome wurderi Ende Juli festgestellt. Es waren zunachst nur kleinere 
blauliche Flecken am Stamm sichtbar, die sich kaum vergroBerten. Erst Ende 
August nahmen sie zu und es erschienen auch weiBgraue Flecken auf den 
Blattern. Die Roschen blieben jedoch bis zum Vegetationsende befallsfrei. 
Befallen wurde ausschliefllich die neuere hollandische Sorte Top Grande. Ein 
wirtschaftlicher Schaden entstand nicht. 

(R. M il 11 v e r s t  e d t und W. Z w e  c k , Rheinland-Pfalz) 

Filr die Biologische Bundesanstalt, Institut filr Gemilsekrankheiten, wurden 
insgesamt 31 Raps-, Kohl- und Herbstrilbensorten auf ihre Anfii.lligkeit gegen
ilber Plasmodiophora brassicae geprilft. Die Aussaat erfolgte in natilrlich ver
seuchter Ertle. Bonitiert wurden die Jungpflanzen 7 Wochen nach der Aussaat. 
Bei Winterraps wurden bezilglich der Anfii.lligkeit starke Sortenunterschiede 
festgestellt. Sommerraps wurde insgesamt schwacher befallen. Die Herbstrilben 
waren gegenilber Plasmodiophora brassicae vollkommen resistent. Nach den Er
fahrungen des Institutes filr Gemilsekrankheiten vermag der Erreger der Kohl
hernie von Kohl nicht oder nur in ganz geringem MaBe Brassica campestris 

(B. rapa var. rapa) zu infizieren. Die von uns verwendete Ertle stammte von einem 
Kohlanzuchtbeet. Fischenicher Grilnkohl wurde offensichtlich weniger stark als 
die anderen Kohlarten befallen. 

(H.-G. P r  i 11 w i t  z und W. B a u e r  m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

Ein urigewohnlich starkes Auftreten des Lauchrostes 1974. - Der L a u  c h r o s t 
(Puccinia porri) ist im Gemilsebaugebiet der Vorderpfalz bekannt, erreichte aber 
seit vielen Jahren keine wirtschaftliche Bedeutung. Im September 1974 wurden 
im Raum Schifferstadt und Frankenthal verbreitet starke Infektionen fest
gestellt. Bei den befallenen Bestanden war die Anzucht unter Folientunnel 
erfolgt. 

Durch drei Behandlungen mit M a n  e b ,  M a n  c o z e b und M e t  i r a m  konnte 
eine weitere Befallsausbreitung verhindert werden. Bei der Ernte war durch den 
gestoppten Befall mehr Putzarbeit erforderlich. 

Im Anbaugebiet der sildlichen Vorderpfalz blieb auch im Jahre 1974 der Befall 
ohne wirtschaftliche Bedeutung. 

(W. K a m p e  und F. S t a m m , Rheinland-Pfalz) 

Temperaturbedingte Wachstumsstorungen bei Radies unter PE-Flachfolie. -
Im Frilhjahr 1974 traten W a c h s t u m  s a n  o m a  1 i e n  bei Radies der Sorte 
Cherry Belle unter PE-Folie auf. Die Symptome glichen dem einer W u  c h s -
s t o  ff e i n  w i r k  u n g. Wuchsstoffe schieden aber als Schadursache aus. Es ist 
bekannt, daB Radies bei hohen Temperaturen das Dickenwachstum einstellen. 
Die Sorten reagieren unterschiedlich. Temperaturmessungen mittels eines 
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Thermohygrographen unter der aufgezogenen Folie ergaben wahrend des Haupt
wachstums der Radies oft Temperaturen bis 30° C. Hierdurch dilrften die Wachs
tumsstorungen induziert worden sein. Sollten derartige Schadsymptome in 
Folgejahren wieder auftreten, mil.Bte man Sorten wahlen, die weniger auf hohe 
Temperaturen reagieren. (W. Ka m p e  und G. G e r n e r , Rheinland-Pfalz) 

Folgeschaden durch D i  u r o n  an Rettich. - Im Frilhjahr dieses Jahres wurde 
ein Feldbestand von R e t  t i c  h auf Schaden diagnostiziert. Beim -0-berblick ilber 
die Flache fiel auf, da.B sich die Schaden entlang der Reihen etwas schrag zu dem 
gedrillten Rettich in Abstanden von 1,50 m quer zum Bestand wiederholten. Auf 
die Frage nach den Vorfriichten wurde ermittelt, da.B Rettich im zweiten Jahr 
auf dieser Flache angebaut wurde. Zuvor war hier 15 Jahre lang eine Spargel
kultur angelegt, die jahrlich mit D i  u r o n  (Karmex 1,0 kg/ha) behandelt war. 

Der Schaden zeigte sich in Deformationen der Riibenkorper und im Vergilben 
der Laubblatter entlang der Blattnerven. Die Blattspitzen waren intensiver ver
gilbt und zeigten bereits nekrotisches Gewebe. Alle geschadigten Drillreihen 
waren zu dieser Zeit sehr stark in der Entwicklung zuriickgeblieben. Wahrend 
nicht geschadigte Rettiche erntereif waren, betrug die Gro.Be der geschadigten 
Pflanzen ea. 5 cm. Durch mehrjahriges Haufeln und Einebnen der Spargeldamme 
entstand zwischen den Dammen eine Anreicherung des Wirkstoffes Diuron, der 
zu den Schaden an der Folgesaat fiihrte. 

(W. Ka m p e  und A. B o h n , Rheinland-Pfalz) 

Die B 1 a t  t f 1 e c k  e n  k r a n k  h e  i t  (Septoria apii) des Sellerie verursacht bei 
starkerem Auftreten erhebliche Knollenverluste. Eine Bekampfung in befalls
gefahrdeten Lagen ist zwingend notwendig. 

Der 1974 durchgefiihrte Versuch wurde in einer solchen Befallslage angelegt. 
Vier Applikationen im Abstand von jeweils 14 Tagen, beginnend Mitte August, 
wurden mit folgenden Mitteln vorgenommen: F e n t i  n a c e  t a t  + M a n e  b 
(Brestan 60, 0,05 °/o), P r o p  i n  e b (Antracol, 0,25 °/o), C h 1 o r  o t h a  1 o n  i 1 
(Daconil, 0,25 '0/o) und C a p  t a  f o 1 (Ortho Difolatan 4 F, 3,0 1/ha). 

Die erzielte Wirkung gegen Septoria war bei allen Mitteln gleich gut. Die 
behandelten Teilstilcke zeigten nur geringen Befall. Das Blatt war vollkommen 
griln und gesund, wahrend in der Kontrolle der Befall mit Wertzahl 9 bonitiert 
wurde. Die ermittelten Mehrertrage waren eindeutig. Mit 40 bis 50 dt/ha wurde 
ein Ertragszuwachs von 17 bis 21 0/o erreicht. Die geringen Unterschiede zwischen 
den Mitteln lag innerhalb der Fehlergrenze. 

Die Praxiseignung der gepriiften Mittel wurde voll bestatigt. Der erzielte Mehr
erlos von ea. 2000,- DM/ha (45 dt/ha X 50,- DM = 2250,- DM, abziiglich 
250,- DM/ha Mittel- und Applikationskosten) gewahrleistet eine gute Wirt
schaftlichkeit der Ma.Bnahme. 

(W. Ka m p e  und W. Qu i r i n g , Rheinland-Pfalz) 

Ein seltener Schaden an Spinat. - Im vorderpfalzischen Gebiet werden jahrlich 
ea. 1500 ha S p i n  a t  angebaut. In manchen Betrieben nimmt diese im Vertrag 
angebaute Gemiiseart oft bis zu 50 0/o der Betriebsflache als Winter-, Sommer
und Herbstspinat ein. Haufig steht daher Spinat in der Fruchtfolge nach sich 
selbst. Fruchtfolgeschaden waren bisher nicht aufgetreten. 
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Im zeitigen Frtihjahr 1974 zeigten sich erstmals groflere Schaden in einem 
Betrieb. Ungleiche, oft herdartige Vergilbungserscheinungen ftihrten in kurzer 
Zeit zu Wachstumsstillstand und Absterben der Pflanzen. Die Ausfalle beliefen 
sich auf einer Flache bis 50 °/o. Als Schaderreger wurde der Pilz Typhula betae 

festgestellt. Es bleibt zu hoffen, dafl diese kaum bekampfbare Krankheit nur eine 
Falge des sehr milden Winters 1973/74 war. 

(W. K a m p e  und E. S t r o h m, Rheinland-Pfalz) 

Infolge der anhaltend feuchten und trtiben Witterung trat der F a  1 s c h e
M e  h 1 t a u  Bremia lactucae an Salat 1974 in besonders starkein Umfang auf. 
Von der Praxis wurden sowohl im Freiland als auch spater in den Gewachs
hausern in erster Linie solche Sorten angebaut, die gegen vier Biotypen von 
Bremia lactucae resistent sind. 

Aber bereits im Juni wurde an solchen Sorten, beispielsweise der Sorte Reskia, 
im Freiland erster Mehltaubefall festgestellt. Dies bedeutete, dafl hier andere 
Biotypen (Biotyp 5 oder 6?) von Bremia lactucae vorlagen. Die anhaltend feuchte 
und trtibe Witterung wahrend der spateren Monate ftihrte dann zu einer un
gewohnlich starken Ausbreitung des Falschen Mehltaus. Auch der ab September 
gepflanzte Salat unter Glas - in erster Linie die gegen vier Biotypen von Bremia 

lactucae resistente Sorte 1596 - wurde sehr stark von Mehltau befallen. Der 
starkste Infektionsdruck konnte dart beobachtet werden, wo mehltaubefallener 
Freilandsalat in der Na.he stand. 

Salatsorte Bonitierung 
des Mehltau-
befalls 
Wertskala 
1-9

Grada 9 

Winny 9 

Kastaar 2 

3000 (Hild) 6 

1596 9 

Respons 8 

(frilher Typ 600) 
Apollo res 1 

Vera 9 

Vitesse 1 
Deci-Minor 6 

Angaben zur Resistenz Bemerkungen 
(nach Sorten -
beschreibung des 
Zilchters) 

Resistent gegen 
Biotyp 1-4 
Resistent gegen 
Biotyp 1---4 
Nicht resistent 

Resistent gegen 
Biotyp 1-4 
Resistent gegen 
Biotyp 1-4 
Resistent gegen 
Biotyp 1-4 
Resistent (ohne 
weitere Angabe) 

Resistent gegen 
Biotyp 1---4 
Nicht resistent 
Nicht resistent 

Sorte nicht mehr im 
Handel 

} 

Sorten wurden 
aufierhalb 
des Versuches 
im gleichen 
Gewachshaus 
angebaut 
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In mehreren Betrieben, wo nichtresistente Sorten, wie Deciso und Deciminor, 
und die ,,resistente" Sorte 1596 unter gleichen Bedingungen im gleichen Gewachs
haus kultiviert wurden, zeigten sich die nichtresistenten Sorten wesentlich 
weniger befallen als die ,,resistente" Sorte 1596. 

Ein von der Lehr- und Versuchsanstalt fur Gartenbau der Landwirtschafts
kammer Westfalen-Lippe in Wolbeck durchgefuhrter Salatsortenversuch zeigte 
diese Verhaltnisse besonders deutlich. Die Ergebnisse einer am 28. Oktober 1974 
durchgefilhrten Bonitierung au£ Befall der einzelnen Sorten <lurch Bremia 
lactucae sind aus der Tabelle au£ S. 184 ersichtlich. 

Besonders bemerkenswert ist, dafl die als nichtresistent geltenden Sorten Kastaar 
und Vitesse in diesem Fall trotz des sonst starken Mehltauauftretens in dem 
Gewachshaus ohne Befall blieben (Vitesse) oder nur leichten Befall zeigten 
(Kastaar). 

Von den als resistent bezeichneten Sorten war nur die Sorte Apollo res befallsfrei. 

Die zur Bekampfung von Bremia lactucae eingesetzten Praparate ( P o m a r  s o  1 
f o r t e  und Zi n e b - Praparate) brachten bei dem vorherrschenden starken 
Befallsdruck nicht immer den gewunschten Effekt. Auch wurde der Abbau dieser 
Praparate <lurch die extrem schlechten Witterungs- und damit Lichtverhaltnisse 
offensichtlich stark verzogert. (A. K e m p e r , Munster) 

I n n  e n  b 1 a t  t n e k r o s e. - Die bereits 1973 begonnenen Versuche zur Frage 
des Auftretens der Innenblattnekrose an Kopfkohl wurden auch im Berichtsjahr 
fortgesetzt (vgl. Jahresbericht 1973). Die Verwendung unterschiedlicher Stick
stoffmengen und verschiedener Stickstofformen, sowie zusatzliche variierte 
Dungung mit Kalk, Kali, Magnesium, Mangan, Kupfer und Bor filhrte zu keinem 
eindeutigen Ergebnis. Der Anteil erkrankter Pflanzen lag mit durchschnittlich 
45 0/o bei ,,Spitzkohl" ungewohnlich hoch. 

L a g e r s  c ha d e n. - Die als Ersatz fur K P 2 versuchsweise eingesetzten teil
systemischen Fungizide wie B e n o  m y  1 und B a  v i s  t i n  hielten die Lagerungs
verluste in Grenzen und reduzierten den Botrytis-Befall. Die Versuche werden 
1975 weitergefuhrt. 

F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  (Bremia lactucae) an Kopfsalat (Kagraner Sommer 
Stamm Duna). - Zur Ermittlung seiner Wirksamkeit gegen F a  1 s c h e n  
M e  h 1 t a u  an Kopfsalat gelangte P r o  t h i  o c a r  b (Previcur) 0,15 °/oig in einem 
Freilandversuch zum Einsatz. Die Grofle der in vierfacher Wiederholung ange
legten Parzellen betrug 7 m2

• Als Vergleichsmittel diente Th i r a m  (Pomarsol
forte) in einer Konzentration von 0,2 0/o. Mit Previcur wurde zweimal (26. August 
und 9. September) und mit Pomarsol forte dreimal (26. August, 2. und 9. Sep
tember) gespritzt. Wahrend der ersten Behandlung lag bereits ein schwacher 
Befall (Wertzahl 2) vor. 

In den mit P r o  t h i  o c a r  b behandelten Parzellen kam die Entwicklung des 
Pilzes bald zum Stillstand, und es bildeten sich auch bis zum Ende des Versuches, 
der erst am 30. September abgeschlossen wurde, keine Konidientrager mehr 
(Wertzahl 1). Die Wirkung von Th i r a m  war nicht so gut (Wertzahl 2). Hier 
setzte etwa eine Woche nach der letzten Behandlung wieder eine starkere Sporen-
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bildung ein (Wertzahl 3, spii.ter 4). In den unbehandelten Parzellen entwickelte 
sich der Pilz fortlaufend bis zum Versuchsende (Wertzahl 9). 

Bekanntlich ist P r o  t h i  o c a r  b fur diese Indikation noch nicht zugelassen. 
(M. H a g i n ,  Berlin) 

13.6.2. Schadlinge 

Bei der Bekii.mpfung der Moh r e  n f 1 i e g e (Psila rosae F.) wurden im Feld
versuch die besten Erfolge beim Einsatz von Granulaten ( C h 1 o r  f e n  v i n f o s  
oder C a r b o f u r a n )  nach dem Aufla ufen der Mi:ihren erzielt. 

(A. He i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 

Bei Priifungen von Saatgutpudern gegen G e m ii s e f l i e g e n  (S a a t e n f l i e g e ,  
Z w i e b e  l f  1 i e g e )  hat sich wiederholt gezeigt, daB diese trotz Einhaltung der 
zugelassenen Aufwandmenge Kulturpflanzenschii.den verursachen konnen. Die 
Auflaufschaden waren um so ausgeprii.gter, je langer das Bohnen- und Zwiebel
saatgut infolge ungiinstiger Keimbedingungen wie z. B. kalter Witterung dem 
EinfluB der Puder ausgesetzt war. (R. B a c h h u b e r , BLBP Miinchen, Bayern) 

In einem Versuch soll te die Wir kung gegen die Larven der E r b s e n  g a 11 -
m ii c k  e zu verschiedenen Entwicklungsstadien gepriift werden. Im Vergleich zu 
Unbehandelt kamen D i m e  c r o n  2 0 (0,1 0/o), G u s  a t  h i  o n  H (0,2 0/o), 
P e r  f e k t a n  F 1 u i d  (0,05 '0/o) zum Einsatz. Die erste Spritzung erfolgte kurz 
nach dem Schliipfen der Erbsengallmiickenlarven, die zweite acht Tage spater. 
Mit der ersten Spritzung konnte mit keinem Praparat eine Wirkung erzielt 
werden. Beim zweiten Spritzzeitpunkt wurde mit Dimecron 20 eine schwache 
Wirkung von 20 1>/o erreicht. (R. B ii h 1, S, Baden-Wiirttemberg) 

Gegen die L a u  c h m  o t t e ,  die stellen- und zeitweise starker auftritt, wurden 
die Prii.parate D i m e c r o n  c o m b i  0,2 °/oig, D i p t e r ex 0,3 0/oig und G u s a
t h i  on H 0,4'0/oig in 3001/ha Wasser eingesetzt. Die Behandlungen erfolgten mit 
Flachstrahl- und Dralldiisen ohne Netzmittelzusatz. Eine Differenz in der 
Wirkung der Praparate wurde nicht festgestellt. Mit der Dralldilse konnte aber 
ein besserer Bekii.mpfungserfolg als mit der Flachstrahldiise erreicht werden. 

(Frankfurt) 

Ende Juli zeigten in einem Bestand F r e i 1 a n d -To m a t e n  p f 1 a n z e n 
Welkeerscheinungen und vermindertes Wachstum. Sowohl an Laub und Stengel 
als auch an den Wurzeln waren keinerlei Symptome zu finden. Stengelquer
schnitte an geschadigten Pflanzen kurz ilber dem Boden lieBen erkennen, daB das 
Mark ausgefressen war. Am oberen Ende der 5 bis 20 cm hohen FraBgange wurde 
jeweils ein D r  a h  t w u r m gefunden. Die Schadiger bohrten sich durch den 
Wurzelhals in den Stengel ein und fraBen sich nach oben. Zu GegenmaBnahmen 
war es zu diesem Zeitpunkt zu spat. So starben ein GroBteil der befallenen 
Pflanzen ganz ab, ein geringerer Teil blieb am Leben, brachte aber kaum markt
fahige Frilchte. (K. Ho f m a n n , Rheinland-Pfalz) 

Schadauftreten von wandernden W u r z  e 1 n e m a t o d e  n an Sellerie-Jung
pflanzen. - In einem Gemilsebaubetrieb wurden starke Schii.den an Sellerie
Jungpflanzen beobachtet. Die kilmmerlich sich entwickelnden Pflanzen zeigten an 
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den Wurzeln erhebliche Nekrosen, zum Teil waren die Wurzeln bereits vollig 
zerstort. Die Schadsymptome deuteten zwar auf einen Befall durch wandernde 
Wurzelnematoden hin. Da es sich bei dem Anzuchtsubstrat jedoch um TKS 
handelte, wurde starker Nematodenbesatz als mogliche Schadursache zunachst 
bezweifelt. Eine Untersuchung befallener Pflanzenwurzeln erbrachte jedoch in 
1 g Wurzelmasse einen durschnittlichen Besatz van 1300 wandernden Wurzel
nematoden, in erster Linie der Gattung Pratylenchus. Zu bemerken ist, dafl diese 
Pflanzen vor der erfolgten Untersuchung bereits zweimal van dem Besitzer mit 
einer Brilhe van E 6 0 5 f o r t e  ilberbraust warden waren. In dem Anzucht
substrat selbst konnten demzufolge zu diesem Zeitpunkt keine Nematoden mehr 
nachgewiesen werden. Nach einer weiteren Behandlung der verbliebenen Jung
pflanzen mit einer Brilhe van E 605 forte im Gieflverfahren wurden diese aus
gepflanzt. Eine weitere Beeintrachtigung dieser Pflanzen wurde spater nicht 
mehr beobachtet. Obschon in dem vorliegenden Fall der Nachweis nicht mehr zu 
erbringen war, ist doch mit Sicherheit anzunehmen, dafl die Nematoden in dem 
Anzuchtsubstrat vorhanden waren und sich spater wahrend der Pflanzenanzucht 
entsprechend stark vermehrten und die empfindlichen Schaden verursachten. 

(A. K e m p  e r ,  J. R o  11 e c k  e ,  Munster) 

Schaden durch Galecron an Gurken der Sorte Sporu. - 1973 traten in einigen 
Gemusebaubetrieben Papenburgs an Gurken der Sorte ,,Sporu" nach Spritzungen 
mit C h I o r  d i me f o r m  (Galecron) starke Schaden auf, die sich folgender
maflen auflerten: Die Blilten, z. T. auch die jungen Frilchte, wurden abgetotet, so 
dafl der Ertrag praktisch auf Null sank. Die Blatter zeigten weifle Rander. Erst 
nach den letzten Spritzungen begannen die Gurken wieder normal Frilchte 
anzusetzen. 

Um diese Angaben aus der Praxis zu ilberprilfen, wurde 1974 ein Versuch mit 
Gurken der Sorte Sporu angelegt, der folgende Versuchsglieder umfaflte: 1. Un
behandelt, 2. K e  It h a n  (Kelthane, 0,15 °/o), 3. C h I o r  d i m e  f o r m  (Galecron, 
0,1 0/o). 

Nach den Galecronspritzungen am 2. und 10.5.1974 wurden in der Zeit van etwa 
20. 5. bis 6. 6. 1974 praktisch keine Gurken geerntet. Bis zum 1.7.1974 war der
Ertrag in den mit Galecron gespritzten Parzellen wieder normal. Etwa zehn Tage
nach der am 19. 6. 1974 durchgefilhrten Spritzung sank der Ertrag in den mit
Galecron behandelten Parzellen abermals, wahrend die beiden anderen Ver
suchsglieder auch weiterhin einen weitgehend gleichmafligen Ertrag brachten.
Aber auch in den mit Kelthane behandelten Parzellen lagen die Ertrage deutlich
tiefer als in Unbehandelt.

Unbehandelt 132 kg 
Kelthane 115 kg 
Galecron 90 kg 

Spinnmilben, E c h t e r  M e h l  t a u  oder sonstige Krankheiten und Schad
linge traten wahrend des Versuchs nicht auf, so dafl die Ertragsdepressionen aus
schliefllich auf die Wirkung der Akarizide zurilckgefilhrt werden konnen. 

(Oldenburg) 

An Ackerbohnen traten Schaden durch L a u  s e auf, die unter ungilnstigen 
Verhaltnissen (zu spates Erkennen des Befalls) zum Totalausfall der Ernte 
gefilhrt haben. (Saarland) 
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Der P e t  e r  s i 1 i e n  - R ii s s e 1 k a f e r  trat erstmals schadigend auf, die Fragen 
seiner Bekampfung sind nicht gelost. (Saarland) 

13.6.3. Unkrauter 

Mit der M o h r e  n s o r t  e ,,Sperlings Rotin" wurde 1974 Se i d e  (Cuscuta 

campestris) in das Donaumoos eingeschleppt. Keimversuche zeigten, daB die 
Seidesamen reif geworden sind. Tastversuche zur chemischen Bekampfung der 
Seide brachten folgende Ergebnisse: D i n o s  e b a c e  t a t  (5 1/ha), F e  SO 4 

(180/oig) in der eingesetzten Konzentration keine ausreichende Wirkung. 
De i qua t (21/ha) wirkte gut, :fiihrte aber teilweise zu Schaden am Mohrenkopf 
mit Faulnis als Folgeerscheinung. Alle drei Herbizide konnten die Bildung von 
Samen nicht verhindern. (U. S t e c k , AfLuB Ingolstadt, Bayern) 

Bei der Unkrautbekampfung in M 6 h r e  n unter Folie zeigte Li n u r o n  
(Afalon 1,5 kg/ha) im Vorauflauf eine gute Wirkung gegen Hi r t e  n t a  s c h e  1 
(Capsella Bursa Pastoris), G a n s  e f u B (Chenopodium ssp.) und V o g e  1 m i  e r e
(Stellaria ssp.). Auch bei M e t  ox u r o n  (Dosanex 4 kg/ha) war die Vorauflauf
anwendung der Nachauflaufanwendung ilberlegen. M e t  r i b  u z i n  (Sencor 
1,2 kg/ha im Nachauflauf 1- bis 4-Blatt-Stadium) verursachte Blattschaden an den 
jungen Mohren. (A. He i B, AfLuB Augsburg, Bayern) 

Bei der Unkrautbekampfung in gesatem La u c h zeigten sowohl Li n u r o n
(Afalon 2,0 kg/ha) als auch C h l o  r ox u r o n  (Tenoran 8,0 kg/ha) und 
M e t h  a z o 1 3,0 kg/ha eine gute Vertraglichkeit. 

(A. He i B, AfLuB Augsburg, Bayern) 

Bei der Unkrautbekii.mpfung in direkt gesii.tem W e i  B k o h  l reichte die Wirkung 
weder bei Pr o p  a c h 1 o r (Ramrod 8,0 kg/ha) noch bei D e s m e t  r y n (Seme
ron 25 mit 1,5 kg/ha) bis zum ReihenschluB aus. M e t h  a z o 1 (2,5 kg/ha) zeigte 
eine sehr geringe Pflanzenvertraglichkeit. (A. He i B, AfLuB Augsburg, Bayern) 

Im Regierungsbezirk Stuttgart wird in den letzten Jahren verstarkt Mark
stammkohl angebaut. Da fur die Unkrautbekampfung im gesaten Markstamm
kohl keine Herbizide von der Biologischen Bundesanstalt empfohlen werden, 
sind seit zwei Jahren diesbezilgliche Versuche angelegt worden. 1974 wurden drei 
Versuche mit folgenden Mitteln angelegt: 

E 1 a n  c o  1 a n  (2,5 kg/ha), Elancolan + N a  T A  (2,0 + 10 kg/ha), La s s o  (5 1/ha), 
S e m  e r  o n  (2 kg/ha). Elancolan wurde vor der Saat eingearbeitet. Die iibrigen 
Mittel wurden im Vorauflaufverfahren ausgebracht. Die Unkrautwirkung von 
Semeron war durch die groBe Trockenheit im Monat April und Anfang Mai vollig 
unbefriedigend. Das eingearbeitete Elancolan wirkte gegen A c k e r  f u c h s -
s c h w a n z ,  V o  g e 1 k n 6 t e r i c h ,  V o  g e 1 m i e r e und K l e t t e n l a b k r a u t 
befriedigend. Der Zusatz von NaTA verbesserte auch den Erfolg gegen die breit
blattrigen Unkrauter. Lasso bekampfte die Unkrauter befriedigend, wobei das 
Klettenlabkraut jedoch nicht erfaBt wurde. 

Schaden an der Kultur traten in einem Versuch <lurch Elancolan und Elancolan +
NaTA auf, die sich jedoch auswuchsen. (G. Meine r t

1 
S

1 
Baden-Wiirttemberg) 
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Die Unkrautbekampfung in der Kohldirektsaat Marner September wurde im 
Berichtsjahr durch Bodentrockenheit erschwert. Versuche mit E 1 a n  c o  1 a n  
(3 1/ha) in der alten Marsch zeigten gute Ergebnisse gegen A c  k e r  f u c h s -
s c h w a n  z ,  M e  1 d e, K n  6 t e r  i c h a r t  e n  und K 1 e t  t e n  1 a b k r a u  t. Gute 
Resultate wurden auch mit R a m  r o d und L a s  s o  erzielt, wahrend S e m  e -
r o n  2 5 in Versuchen und Praxiseinsatzen nicht befriedigte. Eine Wirkung auf 
G e r s t e n  d u  r c h w u c h s konnte bei keinem Mittel beobachtet werden. Alle 
vier Praparate waren kulturvertraglich. 

Unkrautbekampfung in Salat. - Im Vorsaatverfahren wurde K e r b  5 0 W mit 
3 kg/ha im Fri.ihbeet bei den Sorten Perax, Kagraner Sommer, Maikonig, Wunder 
von Stuttgart, Attraktion, Suzan, Amerika und Saskia eingesetzt. Aussaat: 29. 
April, Auflauf: 3. Mai. Als Leitunkrauter traten in Unbehandelt auf: K 1 e i n  e 
B r e n  n e s s e 1, H i r t e n t a s c h e 1, K r e u z k r a u t, M e 1 d e und V o  g e 1-
m i e r  e. Die behandelten Parzellen zeigten auBer vereinzelten Kreuzkraut-, 
Melde- und Vogelmiere-Pfl.anzen keinen Unkrautbesatz. 

Das gleiche Herbizid wurde mit 3 kg/ha bei denselben Sorten mit einem Wasser
aufwand von 600 1/ha im Freiland nach der Pflanzung eingesetzt und anschlieBend 
eingeregnet. Die Unkrautfl.ora in Unbehandelt setzte sich zusammen aus: 
A c k e r s t i e f mi.it t e r c h e n , K l e i n e  B r e n n e s s e l, H i r t e n t a s c h e l , 
E h r e n p r e i s, M e l d e, F r a n z o s e n k r a u t ,  S t o r c h s c h n a b el, 
V o  g e 1 k n  6 t e r i c h, K r e u z k r a u t ,  V o  g e 1 m i e r e und E i n j a h  r i g e s 
R i s  p e n  g r  a s. Neben Franzosenkraut und Kreuzkraut wurden auch Ehrenpreis 
und Melde nicht sicher erfaBt. Schaden an den Kulturpflanzen wurden nicht fest
gestellt. (Rheinland-Pfalz) 

In 17 Feldversuchen wahrend der Jahre 1972 bis 1974 wurde N a p  r o p  a m i d  
(Devrinol) vor und nach der Saat beziehungsweise Pflanzung bei erforderlichen
falls nachfolgender Zusatzberegnung zu Kulturkruziferen eingesetzt. Die 
Herbizidwirkung auf die vorgegebenen Unkrautgesellschaften entsprach - aus
genommen gegen P o 1 y g o n u m - Arten - den Anforderungen. W e  i 13 k o h 1, 
B l u m e n k o h l, K o h l r a b i , R e t t i c h und R a d i e s  erwiesen gute Selek
tivitat. Die gemaB Augenschein und Ertragsanalyse beurteilte Kulturvertraglich
keit war gegenilber einschlagigen Vergleichsmitteln gleich oder im Einzelfalle 
ilberlegen einzuschatzen. Insbesondere das Ertragsniveau wurde in Quantitat 
und Qualitat allgemein nicht ungilnstig beeinfluBt. Der Einsatz zu gesatem WeiB
kohl erschien praxisreif. Applikationen zu WeiBkohl, Blumenkohl und Radies 
unter PE-Folien wurden wie im Freiland vertragen; Rettich reagierte mit ver
gleichsweisem Ertragsabfall. Die noch relativ wenigen Versuchsergebnisse 
bedilrfen vor einer Verallgemeinerung einer reproduzierenden Wertung. 

(W. Ka m p  e, Rheinland-Pfalz) 

Schiiden nach der Anwendung von G r  a m  o x  o n  e in Winter-Wirsing. - Der zu 
den Grobgemi.isearten zahlende Winter-Wirsing wird nur an wenigen Standorten 
der Vorderpfalz angebaut. Die Pflanzung erfolgt im September, die Ernte ab 
Mitte April. Der Anbauwert ist durch den frilhen Erntezeitpunkt relativ hoch. 

Die Unkrautbekampfung mit D e s m e t  r y n (Semeron 25) erfolgt in der Regel 
10 bis 14 Tage nach der Pflanzung. In milden Wintern wird das Herbizid schnell 
abgebaut und Unkriiuter konnen wieder auflaufen. 
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Deshalb wurde im zeitigen Friihjahr 1974 ein weiterer Herbizideinsatz erforder
lich. Es wurde P a r  aqu a t (Gramoxone) bei der Lokalsorte ,,Studernheimer" mit 
Riickenspritze und Spritzschirm zwischen den Reihen appliziert. Es entstanden 
kaum Abtriftflecken und wenn, dann nur unbedeutend an den unteren Bliittern. 
Nach einer Woche traten Aufhellungen auf allen behandelten Fliichen auf. Die 
Schiiden iiuflerten sich durch Vergilben und Ausbleichen bis zur restlosen Zer
storung des Chlorophylls; lediglich die Herzbliitter blieben griin. Die Ware war 
nicht marktfiihig. Die Ursache dieser fiir Gramoxone nicht bekannten Schiiden 
konnte bisher nicht gekliirt werden. Auffallend war, dafl alle Behandlungen um 
den 15. Marz erfolgten, anschlieflend erhebliche Niederschliige fielen und der 
Wirsing sich in der Phase der Kopfbildung befand. 

(W. K a m p e  und E. S t r o h m, Rheinland-Pfalz) 

Maflnahmen gegen verschiedene schwer bekiimpfbare Unkriiuter, die immer 
wieder von den Praktikern angesprochen werden, sollten bei einigen Kulturen 
abgekliirt werden. 

Bei Siizwiebeln werden die Priiparate D act h a  1 W 7 5 (12,5 kg/ha) und 
R a m  r o d (7 kg/ha) vor dem Auflaufen der Kultur angewandt. Beide Mittel 
haben eine Wirkungsdauer von ea. sechs Wochen und dadurch tritt schon sehr 
bald nach dem Auflaufen der Zwiebeln wieder eine starke Verunkrautung ein. 
Zu diesem Zeitpunkt ist eine mechanische Unkrautbeseitigung sehr schwierig. 
In einem Versuch ist das nach der Saat aufgelaufene Unkraut mit G r a m  o x  o n e
abgetotet worden, um danach auf beregneten Boden die beiden genannten 
Herbizide auszubringen. Damit ist es gelungen, deren Wirkung um ea. drei 
Wochen zu verschieben. Dacthal W 75 erwies sich besser bei der Bekiimpfung 
der H ii h n e r  h i  r s e ,  Ramrod erfaflte das sonst schwer bekiimpfbare K r e u z -
k r a  u t. 

Gegen H i  r s e n  in Spargelanlagen wiihrend der Stechzeit wurden eingesetzt: 
La s s o  (3,5 1/ha), Aqu i n o  1 8 0 (3 und 4 kg/ha). Bereits 3 kg/ha Aquinol 80 
zeigten eine sehr gute Wirkung gegen auftretende H ii h n e r  - und B o r s t e n  -
h i  r s e n ,  so dafl auf die Aufwandmenge von 4 kg/ha verzichtet werden kann. 
Da die Hirsen zum Zeitpunkt der Behandlung aufgelaufen waren, hatte er
fahrungsgemiifl Lasso keinen ausreichenden Bekampfungserfolg. 

B i d  i s  i n  forte mit 5 1/ha wurde in einem Versuch gegen aufgelaufenen F 1 u g -
h a f e r  mit sehr gutem Erfolg in Erbsen eingesetzt. Da Av a d ex B W in dieser 
Kultur nicht mehr zugelassen ist, ware eine Zulassung von Bidisin forte 
wiinschenswert. (Frankfurt) 

Die Verhirsung der Spargelfliichen auf den leichteren Geestbi:iden verursacht in 
den Ertragsanlagen erhebliche Probleme. Zur Kliirung der Frage, oh nicht nur 
unmittelbar nach dem Einebnen der Damme und vor dem Durchstoflen des 
Spargels, sondern auch nach dem Auflaufen des Spargels Herbizide gefahrlos zur 
Anwendung gelangen diirfen, wurden die Bodenherbizide A r e s  i n  3 bis 4 kg/ha, 
Aqu i n o  1 8 0 4 kg/ha und I g r  a n  5 0 0 f 1 ii s s i g 4 1/ha bei einer Wuchshohe 
von 40 bis 50 cm eingesetzt. Die Bodenoberfliiche war zum Zeitpunkt der Appli
kation feucht. Sowohl H ii h n e r  - , B o r s t e n  - als auch F i n g e r  h i  r s e n  
wurden sicher erfaflt. An den Spargelpflanzen konnten von keinem der genannten 
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Praparate Unvertraglichkeitserscheinungen beobachtet werden. Im Unterblatt
spritzverfahren bewahrte sich ferner S e n  c o  r mit 1 kg/ha ausgebracht. 

(J. H. H o p p e , PA Hannover) 

13.7. Obst 

13. 7.1. Krankheiten

Nebenwirkungen von Du Pont Be n o m y l  bei der A p f e l s c h o r f 
Bekampfung. - Druckfestigkeitsmessungen zum Zeitpunkt der Genu13reife 
ergaben bei verschiedenen Apfelsorten hi:ihere Konsistenzwerte nach Benomyl
anwendung. Vergleichspraparate waren Or t h  o c i d  5 0 und D i t  h a  n e 
U 1 t r a. Die Schorfwirkung von Benomyl ist auch bei jahriger intensiver An
wendung (achttagig) auf jeweils denselben Versuchsbaumen nach wie vor sehr 
gut. (K. R e i th m e i e r ,  BLBP Munchen, Bayern) 

Mi:iglichkeiten der mechanischen Bekampfung von Cytospora persoonii {,,Zweig
sterben") an Su13kirschen. - Friihzeitiges Erkennen des Befalls durch regel
ma13ige Bestandeskontrollen schon vor Ertragsbeginn und sorgfaltiges Aus
schneiden befallener Partien bis tief ins gesunde Gewebe mit sofortigem 
Wundverschlu13 sind praktikable und wirksame Gegenma13nahmen. 

(K. R e i t h  m e  i e r, BLBP Miinchen, Bayern) 

In den letzten J ahren wurde in einigen frankischen Su13kirschenanlagen 
(Juragebiet) starke F e  - C h 1 o r  o s e beobachtet. Je nach Starke der Symptome 
reichte der Schaden von beginnender Blattvergilbung bis hin zum Absterben 
ganzer Kirschenanlagen. Entsprechende Bekampfungsversuche in 18jahrigen 
Anlagen mit R a y  p 1 e x  F e  1,0 0/o und S e q u e s t  r e n  1 3 8 F e  1,5 0/o ergaben 
folgende Ergebnisse: Eine nachhaltige Fe-Chlorose-Bekampfung bei Su13kirschen 
gelang nur im Einlanzverfahren. Eine direkte Blattbehandlung mit diesen 
Praparaten sowie die Einarbeitung van mit Fe-Chelaten angereicherten Torf
kultursubstraten in die Baumtraufe blieben wirkungslos. - Bei schwachem 
Befall (bis 50 0/o der Blattmasse mit Vergilbungserscheinungen) war eine ein
malige Rayplex- bzw. Sequestren 138 Fe-Applikation im Einlanzverfahren fur 
eine anhaltende Gesundung der Baume ausreichend. Hingegen gelang bei starker 
befallenen Baumen eine vi:illige Fe-Chlorose-Bekampfung nur durch eine zweite 
Fe-Chelate-Anwendung im darauffolgenden Fruhjahr. 

(G i:i 1 d n e r ,  AfLuB Bayreuth, Bayern) 

Die V ersuche gegen v o r z e i t i g e n B 1 a t t f a 11 u n d t y p i s c h e B 1 a t t -
f 1 e c k  e n  bei der Apfelsorte Golden Delicious wurden fortgesetzt. Zurn Einsatz 
gelangten verschiedene Blattdunger und Chemikalien (metallhaltige Ver
bindungen). 

Eine wesentliche Verringerung der nichtparasitaren Blattflecken konnte bei 
einem viermaligen Einsatz von M a n g a n  s u 1 f a t - Li:isung 0,5 0/o erzielt 
werden (Anteil der Blatter mit Blattflecken im Vergleich zu Unbehandelt 53,0 0/o). 

Nachteilig war, da13 die Mangansulfatli:isung die Berostungstendenz gegeniiber 
Unbehandelt verstarkte ((/) Berostungsstarke 2,00 zu 1,91). 

(H. W u n d e r  m a n  n ,  KA, Baden-Wurttemberg) 
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Auch im Jahre 1974 wurde ein Versuch zur Bekampfung von L a g e r  f a  u 1 e -
e r r  e g e r  n bei Golden Delicious durchgefilhrt. Die Untersuchung der lager
faulen Frilchte auf die verschiedenen Erregerarten durch das Landespflanzen
schutzamt Mainz ergab, daB der Prozentsatz der Alternaria-kranken Frilchte von 
4 °/o im Jahre 1972 auf 16 '°lo im Jahre 1973 angestiegen war. 

In der Wirkung gegen die Lagerfauleerreger waren Praparate wie Th i o -
p h a  n a t e  - M (Cercobin-M) wieder sehr gut, sie drilckten den Befall von 25 0/o 
in der Kontrolle auf 2 °/o herab. Thi a b e n d  a z o 1 zeigte sich weniger wirksam. 

(H. R o  e d i g  e r , Rheinland-Pfalz) 

A.hnlich wie in der Vegetationsperiode 1973 kam es auch in diesem Jahr wieder 
zu erheblichen Ausfallen durch Valsa-Befall (Valsa spec.) bei der Zwetschensorte 
Auerbacher. Alleine in den Gemarkungen Ingelheim und Wackernheim starben 
ilber 500 Baume dieser Sorte ab. Nach zunachst recht gutem Austrieb begannen 
die Baume ab Mitte Juni meist partiell zu kilmmern, bis Ende Juli starben dann 
ganze Astpartien ab. Auffallend war, daB im ersten Befallsjahr meist nur etwa 
ein Drittel des Baumes und erst·im Folgejahr der Baum vollstandig abstarb. Als 
Ausgangsstellen der Infektionen ergaben sich in allen Fallen Frostplatten und 
Stammbeschadigungen. Die offensichtlich besondere Anfalligkeit der Sorte Auer
bacher ist weitgehend in dem sehr frilhzeitigen Saftanstieg und damit in der 
besonderen Frostgefahrdung zu suchen. Hinzu kommt, daB das Holz dieser Sorte 
sehr weich und anfallig ist. 

(R. M ii 11 v e r s t  e d t und F. H o  1 i g h a  u s ,  Rheinland-Pfalz) 

Die im Frilhjahr 1974 durchgefilhrte Augenscheinbonitur der im vergangenen 
Jahr (siehe Jahresbericht 1973, S. 112) mit B e n o  d a n  i 1 gegen B 1 e i g 1 a n  z 
(Stereum purpureum) behandelten Sauerkirschenbaume ergab keinen Unter
schied zwischen behandelten und unbehandelten Baumen. Die im Herbst 
beobachtete geringere Symptomausbildung bei behandelten Baumen kann daher 
nicht auf einem echten kurativen Effekt des Mittels beruhen. 

In Fortfilhrung des Versuches wurde in der gleichen Obstanlage (sechsjahrige 
Schattenmorellen auf Mahaleb) 20 Baume mit P y  r a c a r b o 1 i d  (Sicarol 0,1 0/o) 
behandelt. Die Applikation erfolgte durch Lanzen am 15. 5. und 5. 6. 1974. 
20 unbehandelte Baume dienten als Kontrolle. Vor dem Lanzen wurde der Pilz 
in jedem Versuchsbaum durch Isolation nachgewiesen. 

Die Lanzung von Pyracarbolid filhrte ebenfalls zu keinem Erfolg. 
(H.-G. P r  i 11 w it z und W. B a u e r  m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

Ein seltenes Auftreten von Rhizoctonia solani an Erdbeeren. - In drei ein- und 
mehrjahrigen Erdbeeranlagen zeigten sich zur Reifezeit faulende Frilchte, die 
nicht das bekannte Bild einer Botrytis-Infektion und auch keine Anzeichen von 
L e d e r  f a  u 1 e (Phytophthora cactorum) aufwiesen. Das Fruchtgewebe war ein
seitig wassrig-faul und bei den reifen Frilchten braunlich verfarbt. Noch nicht 
ausgereifte Frilchte wiesen an den Befallsstellen dunkelbraunes, im weiteren 
Befallsverlauf tie£ eingesunkenes Gewebe auf. 

Obwohl die Bestande ab Blilhbeginn dreimal mit D i c h 1 o f 1 u a n  i d  (Euparen 
0,25 0/o) behandelt wurden, waren zur Erntezeit zahlreiche reife, spater auch 
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griine Friichte befallen. Dabei wurden nur solche Frilchte infiziert, die am Erd
boden aufl agen. Die Laboruntersuchung ergab Befall durch Rhizoctonia solani. 

(W. K a m p e  und A. B o h n , Rheinland-Pfalz) 

V e r s u c h e  z u r  B e kii. m p f u n g  d e r  V e r t i c i l l i u m w e l k e  V e r t i

e i l l i u m  d a h l i a e K 1 e b. a n  E r  d b e e r e  n. - Auf Anregung eines 
Erdbeer-Zucht- und Vermehrungsbetriebes wurden Versuche zur Bekampfung 
der Erdbeerverticilliose mit verschiedenen Fungiziden durchgefilhrt. 

Folgende Fragen standen im Vordergrund: 

1. Kann durch Tauchbehandlungen mit Fungizidlosungen eine Gesundung von
Erdbeer-Jungpflanzen erreicht werden?

2. Welche labormii.Bigen Untersuchungsmethoden eignen sich filr die Priifung
mit Fungiziden behandelter Pflanzen au£ Befall mit Verticillium?

Zur Klii.rung der Frage 2 wurden filnfzehn einjahrige Pflanzen der Sorte Gorella, 
die deutliche Symptome von Verticilliumwelke zeigten, am 4.10.1974 einer GieB
behandlung (250 m3 Losung je Pflanze) mit folgenden Praparaten in den an
gegebenen Konzentrationen unterzogen. 

Du Pont B e n o  m y  1 0,1, 0,2 und 0,3 0/o; C e r  c o b  i n  0,075, 0,1 und 0,15 0/o; 
D e r o s a  1 0,16, 0,3 und 0,45 0/o; P r e  v i c u r  + Du Pont Benomyl 1,5 + 0,1 0/o 
und 3,0 + 0,2 0/o. 

Am 22.11.1974 wurden Untersuchungen auf Befall mit VerticilLium an Rhizom
schnittstiicken der behandelten und unbehandelten welkekranken Pflanzen 
eingeleitet. Die Einkeimung von 20 Schnittstiicken jeder Pflanze erfolgte zu je 
filnf in einer Petrischale auf drei verschiedenen Medien: Difco-Malzagar, Back
pflaumenagar und auf Filterpapier. 

Eine auBere Desinfektion der Schnittstilcke erfolgte zuvor durch zehn Sekunden 
dauerndes Eintauchen in 0,2 °/oiger Sublimatlosung mit anschlieBendem griind
lichen Abwaschen in destilliertem Wasser. 

Vorversuche ergaben, daB bei der Untersuchung von mit Fungiziden behandelten 
Pflanzenteilen Agarmedien verwendet werden milssen, wii.hrend sich bei den 
unbehandelten Kontrollen auch nach Einkeimung auf Filterpapier reichlich 
Mycel und Sporen von Verticillium identifizieren lieBen. Beide Agar-Substrate 
erwiesen sich als brauchbar. 

Eine Eliminierung des Pilzes konnte mit keinem der Einzelpraparate im AngieB
verfahren erreicht werden. Hohere Befallsgrade waren insbesondere an den mit 
Cercobin in verschiedenen Konzentrationen behandelten Pflanzen nachweisbar. 
Nur in den mit Previcur +DuPont Benomyl angegossenen Pflanzen war Befall 
mit Verticillium nicht mehr zu ermitteln. Auch die Entwicklung anderer Pilze wie 
Rhizoctonia, Alternaria und Fusarium war hier unterbunden. 

Fiir die Ermittlung labormii.Biger Untersuchungsmethoden (Frage 1) wurden 
Absenker von mit VerticilLium befallenen Mutterpflanzen verwendet. Die Jung
pflanzen selbst zeigten zwar keine Welkesymptome, doch konnte davon aus
gegangen werden, daB ein gewisser Prozentsatz dieser Versuchspflanzen infiziert 
war. 

13 
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Nach der Pflanzenernte am 23. 9. 1974 und vortibergehender Lagerung der 
Absenker bei + 5° C wurden am 4.10.1974 je 25 dieser Pflanzen eine Stunde lang 
in 10 1 Fungizidlosung der nachstehend angegebenen Praparate und Konzen
trationen getaucht. 

C e r  c o b  i n  0,075, 0,1 und 0,2 °/o; Du Pont B e n o  m y  1 0,1 und 0,2 0/o; D e r o s a  1 
0,07 und 0,15 0/o; P r e  v i c u r  0,15 0/o; Du Pont Benomyl + Previcur 0,1 + 0,15 
und 0,2 + 0,3 0/o. Nach der Behandlung lagerten die Pflanzen zunachst weiterhin 
bei + 5° C. 

Am 22.11.1974 erfolgte eine Einkeimung der Rhizomschnittstticke von 15 Pflanzen 
aus jeder Behandlung auf Agarplatten. Bei der Auswertung nach acht Tagen 
zeigten lediglich 5 von 15 der unbehandelten Kontrollpflanzen und 2 von 45 
der in Cercobin-Losungen getauchten Pflanzen Befall mit Verticillium. Wie in dem 
Angie13verfahren bei einjahrigen Pflanzen war auch hier nach kombinierter 
Anwendung von Previcur und Du Pont Benomyl kaum Besatz mit anderen Filzen 
vorhanden. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen durch Wiederholung sowie durch 
den Anbau der restlichen behandelten Pflanzen unter verschiedenen Umwelt
bedingungen und in Klimakammern tiberprtift werden. Der Anbau soll vor allem 
zeigen, ob die nach den Behandlungen anscheinend befallsfreien Jungpflanzen 
sich in einem spateren Entwicklungsstadium tatsachlich als gesund erweisen. 

(M. B e y e r ,  I. R o h  1 o f f , Munster) 

I m m  i s s i o n s s c h a d e n  in Obstanlagen des Al ten Landes. - Vorgelagert den 
Obstanbaugebieten an der Niederelbe haben 1974 zwei Aluminiumwerke, das 
eine auf der Elbinsel Finkenwerder, das andere in Btitzfleth am Elbufer bei 
Stade, die Produktion aufgenommen. In ihrem Bereich waren an Blattern und 
Frtichten verschiedener Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Pflaumen- und Zwetschen
sorten Symptome zu verzeichnen, die moglicherweise auf F 1 u o r  i mm i s  s i o n  e n  
zurtickzufiihren waren. Eine Abgrenzung der Schaden von solchen, die offenbar 
witterungsbedingt waren, gelang jedoch nicht. Es handelte sich um F r o s t  -
e i n  w i r k  u n g e n , die wahrend einer anhaltenden Hochdruckperiode im Mai 
mit Minustemperaturen bis - 9° C eingetreten sind. Auflerdem setzten nach 
langer Trockenheit im Juli ergiebige Regenfalle ein, was bei einigen Apfelsorten 
starke R i fl b i  1 d u n g  an den Frtichten zur Folge hatte. Blattanalysen ergaben 
zwar erhohte F-Gehalte bei den Emittenten naheliegenden Obstgarten, jedoch 
waren die Werte nicht so hoch wie befiirchtet. Es hatte allerdings den Anschein, 
dafl betroffene Apfelanlagen einen erhohten Befall mit A p f e 1 m e  h 1 t a u  und

A p f e 1 s c h o  r f aufwiesen, was eingehender Untersuchungen bedarf. 
(D. K n o s e l ,  Hamburg) 

13.7.2. Schadlinge 

Bekampfung des E r  d b e e r  b 1 ti t e n  s t e c h e r s  mit R u b i t o  x, D i p  t e r e  x 
S L, T h i  o d a n  e m., E 6 0 5 f o r t e  in jeweils empfohlener Aufwandmenge 
ea. zwei Wochen nach Bltihbeginn: Auszahlungen auf angebissene Bltitenstiele 

ergaben einen Bltitenverlust von 36 bis 39 0/o im einjahrigen Bestand und von 
26 bis 30 '0/o im dreijahrigen Bestand. Keines der eingesetzten Mittel fiihrte in 
diesem Versuch zu deutlicher Befallsminderung. 

( M e t z , AfLuB Regensburg, Bayern) 

' 
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Leistungsfahigkeit von Pheromonfallen im Vergleieh zu Liehtfallen. - Die 
Brauehbarkeit einer Pheromonfalle ist primiir von der Qualitiit der Pheromon
kapseln abhiingig. Die sehon im Vorjahr festgestellte Fehlleistung einzelner 
Fallen beruht auf dem Versagen einzelner Lockstoffkapseln, die sich wiihrend 
des betreffenden Zeitraumes in der Falle befanden. Um darauf beruhende Fehl
sehliisse zu umgehen, milssen immer mindestens drei Fallen je Anlage aufgehangt 
werden. Zur Beurteilung der Gesamtsituation - Flugaktivitiit, Flugdiehte, 
Populationsdichte, Befallsgefahr - sind deshalb immer die Fangdaten der jeweils 
besten, fiingigsten Pheromonfalle heranzuziehen. Ein weiterer Naehteil der 
Pheromonfallen besteht in der wenn au.eh nur schwaehen, so doeh regelmiiBig 
festgestellten Anlockwirkung auf artfremde Falter. 

Der bisher verwendete Liehtfallentyp wurde weiterhin verbessert. Der neue Typ 
iibt durch ein Gitter entspreehend feiner Masehenweite eine derartig gute 
Selektion vor dem Fang der Tiere aus, daB nur noeh Falter von WicklergroBe und 
darunter in die Falle gelangen. Dadureh konnte der Anteil der unwichtigen 
Niehtwicklerfalter auf 48 0/o des Gesamtfalterfanges gesenkt werden; in einer 
Falle ohne derartige Selektionswirkung betrug der Anteil der Nichtwicklerfalter 
94 0/o des Gesamtfalterfanges. Infolge der damit wesentlieh erleiehterten 
Sortierungsarbeit ist ein groBer Nachteil der Liehtfalle - das umfangreiehe 
Insektenmaterial, welehes durehgesucht werden muB - aufgehoben warden. 

(E. N a t  o n ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

Bekiimpfung der Zwetsehengallmilbe (Eriophyes similis). - Zur Kliirung der 
Frage der Bekiimpfungsmogliehkeit und des giinstigsten Spritztermins wurde 
ein Spritzzeitenversueh mit N e t z  s c h w e  f e 1 (0,5 0/o), T h i  o d a n  3 5 (0,2 °/o) 
und K e  1 t h a n e  (0,15 '0/o) angelegt. 

Spritztermine: 3. Mai beginnende Vollblilte, 10. Mai abgehende Vollblilte, 21. Mai 
Naehbliite. 

E r g  e b n i s: Lediglieh Kelthane brachte zum 1. Spritzzeitpunkt eine Wirkung 
mit dem Wirkungsgrad 78 0/o bezogen auf Blattgallen und 39 0/o bezogen auf 
Frueh tgallen. 

Die Einwanderung der Gallmilben in die Bliitenknospen beginnt sehon sehr friih. 
Auch die 1. Spritzung lag aus diesem Grunde sehon zu spat. 

(H. E n g e  1, FR, Baden-Wiirttemberg) 

Johannis- und Stachelbeeren wurden neben den versehiedenen Steinobstsorten 
(Kirschen, Zwetschen, Mirabellen, Pfirsieh) dureh KnospenfraB von D o m -
p f a f f  e n , G r ii n f i n k e n und S p e r 1 i n g e n geschadigt. In kleineren 
Erwerbsanlagen und Hausgiirten waren Totalausfalle nieht selten. Der E r  d -
b e e r  b 1 ii t e n s  t e c h e r  verursaehte 1974 keine nennenswerten Sehiiden. 
Dasselbe gilt for den E r d b e e r  1 a u  f k ii f e r. Im ersten Fall hat wohl das 
naBkalte Maiwetter die Aktivitiit der Kafer gehemmt. Vermehrtes natiirliches 
Nahrungsangebot wiihrend der kritisehen Zeit verhinderte vermutlieh den Befall 
der Erdbeeren dureh den L a u  f k ii f e r. Erstmals seit 1969 sehadigte wieder die 
W a  1 d m a  u s  (Apodemus sylvaticus) in reifenden E-rdbeeren. Der Schaden ist 
dem vom Erdbeerlaufkiifer verursachten iihnlich. Die Waldmaus beiBt jedoeh die 

13* 
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Friichte zusiitzlich am Stiel ab und triigt sie zu Hiiufchen an geschiitzten Stellen 
zusammen. Betroffen waren 1974 allerdings nur wenige Anlagen im Raum 
Oberkirch. (FR, Baden-Wurttemberg) 

Zur Bekiimpfung des A p f e 1 w i c k  1 e r  s ,  der wieder in zwei Generationen 
auftrat, brauchten nur drei Bekiimpfungen (zwei im Juli, eine im August) emp
fohlen zu werden. Der Befall lag in ,, unbehandelt" maximal nur zwischen 15 und 
20 0/o. Auch beim A p f e 1 s c h a 1 e n w i c k 1 e r und beim P f l  a u m e n -
w i c k  1 e r  kam es durch wechselnde Witterung und vor allem durch kuhle 
Abendtemperaturen wiihrend der Hauptflugzeit nur zu geringem Auftreten. Bei 
der O b s t b a u  m s  p i n  n m  i 1 b e war, wie hiiufig, im August das stiirkste Auf
treten ,zu verzeichnen, so da13 spezielle Ma13nahmen erforder lich wurden. 
Erfahrungen mit Sexualduftstoffen. - Die vom EPA Koblenz verbesserte Fallen
konstruktion fur Sexualduftstoffe der Bundesanstalt fur Pflanzenschutz, Wien 
(herausnehmbare Leimmanschette), hat ihre Vorzuge gegeniiber anderen Fallen
systemen weiterhin unter Beweis gestellt. 
Die im Jahre 1973 erstmals eingesetzten Sexuallockstoffe des Apfel- und 
Pflaumenwicklers wurden einer weiteren Priifung unterzogen; neu aufgenommen 
in das ,,Arbeitsvorhaben" wurde das Pheromone des Apfelschalenwicklers. 
Die bereits im Handel befindlichen Sexuallockstoffe ,, Co d 1 e m  o n e" : Apfel
wickler, ,, F u n e m o n e" : Pflaumenwickler und ,, A d o  x a m  o n e" : Apfel
schalenwickler zeigten an allen Standorten eine hervorragende Lockwirkung und 
erbrachten kontinuier liche Fangergebnisse. 

(G. G. B i r g e 1 und H. W i e s , Rheinland-Pfalz) 

Wirkungsvergleich von Akariziden im Obstbau. - Im Pfalzer Obstbaugebiet 
kam es ebenso wie am Bodensee und anderen Stellen zu einer Resistenzbildung 
bei den Milben des Obstbaues gegen das vielerorts gebriiuchliche B i n  a p a c r y  1 
(Acricid cone.). 
1973 wurde in einem Versuch bei einmaligem Acricid-Einsatz lediglich noch ein 
Wirkungsgrad (WG) von 28 °/o und bei zweimaligem Einsatz im Abstand von 
14 Tagen ein WG von 45 '0/o erzielt. 
In einem Versuch 1974 zur Spinnmilbenbekiimpfung bei Pfirsich wurden neue 
Wirkstoffe und Wirkstoffverbindungen auf Wirksamkeit im Vergleich zu Acricid 
cone. getestet. Das Vergleichsmittel Acricid brachte in diesem Versuch die 
geringste akarizide Wirkung neben einem Priifmittel auf der Basis E n d o  -
s u 1 f a n  + D i m e  t h o  a t. Gute Wirkungsgrade von 92 bis 100 0/o erzielten 
dagegen uber die gesamte Versuchsdauer eines Monats Priifpriiparate aus der 
Gruppe der organischen P h o s p h o r v e r b i n d u n g e n sowie ein anderes 
Priifmi ttel. 

Die uberzeugend gute Wirkung der letztgenannten Priifmittel rechtfertigen die 
Annahme, da13 zukunftig neben dem bereits zugelassenen P 1 i c t r a n  mit seiner 
sehr guten Anfangs- und gleichbleibend guten Dauerwirkung genugend neue 
wirksame Stoffe zur Spinnmilbenbekiimpfung bereitstehen. 

(W. K a m p e  und K. H e r r  b r u c k , Rheinland-Pfalz) 

Freilebende G a  11 m i  1 b e n  an Sauerkirschen breiten sich aus. - Wiihrend sich 
der Befall durch freilebende Gallmilben (Vasates Fockeui) vor wenigen Jahren 
noch auf Einzelfalle beschriinkte, konnte in der vergangenen Vegetationsperiode 
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eine beachtliche Zunahme befallender Anlagen registriert werden. Bereits ab 
Anfang August kam es in'den betroffenen Anlagen zu starken Verbrii.unungen 
der Blattspreiten. Zurn Teil starben die befallenen Blatter ganz ab und zeigten 
typische Verkrii.uselungen und Wellungen. Wii.hrend sich noch vor Jahren der 
Befall ausnahmslos auf das Gebiet um Ingelheim beschrii.nkte, erstreckt er sich 
heute bereits ilber alle Anbaugebiete. Als die einzig wirkungsvolle Gegenma13-
nahme hat sich bisher der zwei- bis dreimalige Einsatz von K e 1 t h a n  e ab 
Mitte Juli erwiesen. 

(R. M ti 11 v e r s t  e d t und F. H o  1 i g h a  u s, Rheinland-Pfalz) 

13.7.3. Unkrauter 

Himbeeren: Nach dreijii.hriger Anwendung von G r a m  o x  o n e  (zweimal 
jii.hrlich) und S i m  a z i n  + A m i t  r o 1 (einmal jii.hrlich) zeigte sich eine klare 
Uberlegenheit der chemischen gegentiber der mechanischen Unkrautbekii.mpfung. 
Die Hauptwirkung bestand in sehr deutlichen Ertragsanstiegen, welche bei 
Simazin + Amitrol 40 bis 80 0/o, bei Gramoxone 30 bis 50 '°lo betrugen. Sie waren 
vor allem auf die erhebliche Forderung von Rutenlii.nge und -zahl nach der 
Herbizidanwendung zurtickzufilhren. 

(K. R e i t h  m e  i e r, BLBP Mtinchen, Bayern) 

Erdbeeren: Anwendungen zugelassener Prii.parate nur im Herbst befriedigen in 
der Regel nicht. Besser wirksam und gleichzeitig ausreichend pflanzenvertrii.glich 
war S i m  a z i n  a n  w e n d  u n g im Herbst + Le n a c i 1 im Frtihjahr. Eine 
Erhohung der Aufwandmengen ilber die Zulassung hinaus hatte zwar eine 
wesentlich bessere Unkrautwirkung, schii.digte jedoch auch die Erdbeerpflanzen 
z. T. erheblich und minderte den Ertrag entsprechend.

Wurzelunkrii.uter wie Q u e c k  e, A c k e r  w i n d  e und S c h a c h t  e 1 h a  1 m 
wurden <lurch die Behandlung zwar beeintrii.chtigt, mu13ten jedoch in jedem Fall 
von Hand entfernt werden. (K. R e i t  h m e i e r ,  BLBP Mtinchen, Bayern) 

13.8. Sonderkulturen 

Weinbau. - Bei Botrytis cinerea nahmen auch im frii.nkischen Weinbaugebiet 
die Resistenzerscheinungen gegen systemische Fungizide zu. Kontaktfungizide 
befriedigten in entsprechenden Versuchen nur dann, wenn sie bereits vor der 
Rebenbltite und mindestens bis Mitte August appliziert wurden. 

Der Echte Mehltau (Uncinnla necator) hat sich 1974 in Franken weiter aus
gebreitet. Besonders dort, wo Hubschrauber oder Sprtihgerii.te eingesetzt werden, 
hat die Infektion gefahrlich zugenommen. Nur die Anwendung hoher Netz
schwefel-Mengen (8 bis 10 kg/ha) konnte die Infektion verhindern. 

(A. D i e t  e r , BL WG Veitshochheim, Bayern) 

Die Bekii.mpfung von ektoparasitii.ren W u  r z e 1 n e m  a t  o d e n  in Rebschulen 
und Weinbergen vor der Bepflanzung mit D i  c h 1 o r  pr o p  a n - und D i  c h 1 o r
p r o  p e n  - Prii.paraten sowie mit A 1 d i  c a r b - Granulat ist <lurch die ,,Ver
ordnung zur Neufassung der Verordnung tiber Anwendungsverbote und 
-beschrii.nkungen fur P flanzenschutzmittel" vom 31. Mai 1974 im Anwendungs-
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bereich stark eingeschrankt worden. In den meisten Rebschulen und in zahl
reichen Weinbaugemarkungen Frankens hat die Verseuchung mit Paralongidorus

maximus und Longidorus elongatus beachtliche Ausmafle angenommen. Ver
einzelt wurden auch die Virusvektoren Xiphinema index und Xiphinema
vuittenezi gefunden. Auf nicht entseuchten Flachen sank in Rebschulen die Aus
beute an verkaufsfahigen Pfropfreben um 80 °/o. Zwei nicht entseuchte Ertrags
anlagen muflten frilhzeitig gerodet werden. 
Bei Bekampfungsversuchen in Rebschulen, die mit dem Ziel angelegt wurden, 
fur D -D und A 1 d i  c a r b einen gleichwertigen Ersatz zu finden, erwiesen sich 
die Granulate Ne m a c  u r (20 g/m2), H o e c h s t  2 9 6 0 = T r i  a z o p  h o s
(60 g/m2) und V y  d a t e  (10 g/m2) als gut wirksam. Cu r a t e  r r (25 g/m2) zeigte 
keine ausreichende Wirkung. 
In einem stark mit Longidoridae verseuchten Weinberg wurden vor der Be
pflanzung mit den gleichen Granulaten lediglich die Pflanzlocher behandelt. An 
den tags darauf gepflanzten Topfreben verursachten das Vergleichsmittel 
T e  m i  k 1 0 G (entspr. 5 und 10 g/m2) und V y  d a t e  (entspr. 10 g/m2) starke 
Wuchsdepressionen. Ne m a c  u r (20 g/m2), H o  e 2 9 6 0 (60 g/m2) waren sowohl 
gut wirksam als auch gut pflanzenvertraglich. Cu r a t e  r r (25 g/m2) war ahnlich 
wirkungsschwach wie in der Rebschule. 

(A. Di� t e r, BLWG Veitshochheim, Bayern) 

S p r i n g  w u r m (Sparganothis pilleriana). - Versuche mit dem Metamorphose
hemmer PD D 6 0 4 0 haben gezeigt, dafl sich die Larven zwar nicht verpuppten, 
ihre Frafltatigkeit jedoch solange fortsetzten, bis sich die ersten Raupchen in 
Unbehandelt in Puppen verwandelten. Erst danach starben die behandelten 
Larven ah, ohne Chitin eingelagert zu haben. 

(A. Di e t e r  und F. L i p p e , BLWG Veitshochheim, Bayern) 

U n  k r a u  t e r. - Bei der Anwendung von Ca r a g a r  d 3 5 8 7 mit 15 kg/ha 
zeigten sich ilberall dort Schaden an Rebstocken, wo das Herbizid wegen seiner 
langsamen Anfangswirkung durch eine mechanische Unkrautbekampfung in den 
Boden eingearbeitet worden war. 

(A. Di e t e r  und F. L i p p e , BLWG Veitshochheim, Bayern) 

H o p f  e n  b a u. - Mit Isola ten von Verticillium albo-atrum und V. dahliae, die 
1973 aus kranken Pflanzen verschiedener Hopfensorten isoliert worden waren, 
wurden 1974 Infektionsversuche an verschiedenen Wirtspflanzen - Hopfen 
(Hallertauer mittelfrilher), Balsaminen, Tomaten, Luzerrie, Astern, Lowen
maulchen - durchgefuhrt. Viele der Isolate zeigten an der einen oder anderen 
Wirtspflanze eine starke artspezifische Virulenz. Die in der Hallertau sich immer 
starker ausweitende Hopfenwelke dilrfte also nicht auf die Ausbreitung eines 
oder weniger fur den Hopfen pathogener Stamme zurilckzufuhren sein; die 
Erreger sind vielmehr ihrem Genotyp nach ein buntes Gemisch. 

(J. R in t e 1 e n , BLBP Milnchen, Bayern) 

Bei Isolierungen der V e r t  i c i 11 i e n  aus dem Boden konnte kein eindeutiger 
Unterschied im Besatz bei welkefreien und welkekranken Hopfengarten 
gefunden werden. (E. K r a u  B, BLBP Milnchen, Bayern) 
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Auch 1974 verursachte die durch Verticillium aLbo-atrum und Verticillium 
dahLiae hervorgerufene H o p f  e n  w e 1 k e in den Anbaugebieten Hallertau und 
Hersbruck wieder gro13e Schaden, deren Gesamtausma13 jedoch geringer als 1973 
war. Die sich bereits im Vorjahr abzeichnende Tendenz, da13 bisher welke
tolerante Sorten nun auch von dieser Krankheit befallen werden, setzte sich 1974 
in verstarktem Ausma13 fort. Es wird ilberpriift, ob es sich um eine neue Rasse 
des Erregers handelt.· 

(J. K o h l m a n n  und H. Th.-K r e m h e l l e r , BLBP Wolnzach, Bayern) 

1974 trat in der Hallertau der E c h t e M e  h 1 t a u  (Sphaerotheca humuLi) zum 
ersten Male flachenma13ig in gro13erem Umfang auf. Die ersten Schadsymptome 
wurden in der Praxis meist ilbersehen, so da13 mit den Bekampfungsma13nahmen 
vielfach erst bei bereits relativ starkem Blatt-, Blilten- und Doldenbefall be
gonnen wurde. Durch die erst dann einsetzenden Behandlungen mit Fungiziden 
konnte ein Fortschreiten des Befalls nicht mehr verhindert werden. Der Ertrags
ausfall betrug in einigen Betrieben bis zu 50 0/o. (BLBP Wolnzach, Bayern) 

Untersuchungen zur Abhangigkeit des epidemischen Auftrefens der H o p f  e n  -
p e r  o n  o s p o  r a von klimatischen Faktoren - bisherige Ergebnisse aus den 
Daten des Jahres 1973: Der diurnale Rhythmus des Zoosporangienfluges war 
deutlich feststellbar. Die hochsten Zoosporangiendichten in der Luft erschienen 
am Tage zwischen 10 und 12 Uhr, wenn die relative Luftfeuchte auf etwa 55 0/o 
abgesunken und eine Temperatur von ea. 20° C erreicht war. In der Nacht war 
die Anzahl der Zoosporangien in der Luft ganz gering. - Bei Tagesmittel
temperaturen von 23° C wurden die meisten Zoosporangien pro Tag gezahlt. -
Der Zoosporangienflug war dann am starksten, wenn in der vorangegangenen 
Nacht zwischen O und 6 Uhr Temperaturen zwischen 12 und 14° C vorlagen. -
Nach 7- bis 12stiindigen relativen Luftfeuchten iiber 90 0/o in den Abend-, Nacht
und Morgenstunden vor dem Zoosporangienflug erreicht dieser die hochsten 
Werte. Sowohl bei langerem als auch bei kiirzerem Andauern der relativen Luft
feuchten ilber 90 °/o nahm die Zoosporangiendichte in der Luft ab. - Die Tages
summen der Zoosporangien nehmen mit zunehmenden Niederschlagszeiten rasch 
ab. (H. Th. K r e m  h e  11 e r ,  BLBP Wolnzach, Bayern, in Zusammenarbeit mit 
der Agrarmeteorologischen Forschungsstelle des Deutschen Wetterdienstes, 
Freising, Bayern) 

Im Sommer 1974 wurde in der Hallertau in Proben von drei Hopfensorten das 
P r u n u s n e c r o t i c r i n g s p o t v i r u s und bei zwei Hopfensorten das 
L a t e n t e H o p f e n v i r u s nachgewiesen. 

(BLBP Wolnzach, Bayern, in Zusammenarbeit mit Dr.B o d e , 
BBA Braunschweig) 

Um den Einflu13 von Nematoden auf das Wachstum des Hopfens und evtl. auf die 
Hopfenwelke festzustellen, wurden aus verschiedenen Hopfengarten der Hallertau 
47 Bodenproben gezogen und diese auf Vorkommen des H o p f  e n  z y s t e n  -
a 1 c h e n s  (Heterodera humuLi) und freilebende Nematoden untersucht. Obwohl 
35 Proben einen Befall mit dem Hopfenzystenalchen und alle Proben eine mehr 
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oder weniger starke Verseuchung mit freilebenden Nematoden aufwiesen, 
konnten noch keine Beziehungen zum Wuchs und zu welkekranken Pflanzen 
festgestellt werden. (P. B e h r i n g e r , BLBP Neuburg, Bayern) 

Bei der Bekampfung des L i e b  s t ock e 1 r ii .B 1 e r  s hat sich gezeigt, da.B 
Granulate und Streumittel im Vergleich zu Gieflmitteln mit dem gleichen Wirk
stoff geringer und langsamer wirken. Diese Beobachtung tritt unter trockenen 
Bodenverhiiltnissen noch starker hervor. (H. Li e b  1, BLBP Wolnzach, Bayern) 

Bei der E r  d r a u  p e n  b e  k ii m p f u n  g hat sich 1974 erneut bestiitigt, da.B sich 
die Tiere in Garten ohne Unkrautbesatz und ohne Zwischenkultur nur auf die 
Hopfenstocke konzentrieren und somit dort im GieBverfahren direkt auf den 
Stock gut zu bekampfen sind. Bei Unkrautbewuchs, vor allem von Meide und bei 
Ruben als Zwischenkultur in Junghopfenanlagen ist eine Flachenbehandiung 
erforderiich, um alle Raupen zu erfassen. (H. Li e b  I ,  BLBP Woinzach, Bayern) 

Ein Spritzversuch mit den drei Verfahren Normalspritze, Geblasespritze und 
ULV-Verfahren bei jeweils zwei Aufwandmengen erbrachte fur Belagsmenge/ 
Flacheneinheit statistisch gesicherte Unterschiede zwischen den Verfahren. Die 
Belagsmengen auf Blattober- und -unterseite unterschieden sich ebenfalls 
gesichert. (J. K o h  I m  a n  n und M. H e i n  d 1 BLBP Wolnzach, Bayern) 

Versuch zur U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g in Zichorie. - Die Versuche zur 
Ungriiserbekiimpfung in Zichorie wurden fortgesetzt. Nachdem R o  - N e e  t die 
Kultur im Jahre 1973 schiidigte, wurden 1974 folgende Mittel gepriift: 
P r e  v e n  o 1 5 6 + A v a d ex B W (8 + 3 I/ha), Prevenol 56 + N a T A  (8 I/ha), 
Ke r b  5 0 W (3 kg/ha), T r am a t  + PrevenoI 56 (7,5 kg/ha + 8 1/ha) und 
L e g  u r a m  e (10 I/ha). 

Au.Ber der Prevenol 56 + NaTA-Parzelle schiidigten die iibrigen Mittel nur wenig 
die Kulturpflanze, so daB weitere Versuche notwendig und sinnvoll sind. 

(G. M e i n e r t , S, Baden-Wiirttemberg) 

Versuche zur Bekii.!Jlpfung von U n  k r ii u t e r n  und U n g  r ii s e r  n im Kultur
senf. - Da die Hersteller von Senf wieder auf die einheimische Produktion von 
Kuitursenf zuriickgreifen, stehen Fragen der Unkrautbekampfung bei dieser 
Kultur vorrangig an. Unkrautfreiheit ist namlich eine wichtige Voraussetzung 
fur die Weiterverarbeitung; Samen von Kiettenlabkraut miissen selbst bei einer 
Verunreinigung von nur 2 0/o mechanisch mit erheblichen Kosten herausgereinigt 
werden. Eingesetzt wurde N a  T A  mit verschiedenen Aufwandmengen in 
Kombination mit EI a n  co 1 a n , au.Berdem P 1 a n  a v i n. NaTA fuhrte zu 
Wuchshemmungen und Reifeverzi:igerung an der Kultur, auch die beiden anderen 
Mittel zeigten leichte Wuchsstockungen. Die Versuche wurden nicht geerntet. 
Um die Ertragsbeeinflussung durch diese Einwirkung zu klaren, werden 1975 die 
Versuche mit Ertragsermittlung angelegt. Die Wirkung gegen breitblattrige 
Unkrauter war infolge der guten Konkurrenzkraft durch den Senf als be
friedigend zu beurteilen. (B. K 1 i s  c h o w s  k i, TU, Baden-Wiirttemberg) 
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Im Voralpengebiet wird seit mehreren Jahren an Stiefmutterchen eine Blatt
fleckenkrankheit beobachtet, die z. T. zu beachtlichen Ausfallen fuhrt. Es zeigen 
sich zuniichst punktformige schwarzbraune Flecken auf Bliittern und Stengeln, 
die unter bestimmten Witterungsbedingungen rasch zu mehreren Millimeter 
groBen runden hellen Nekrosen auswachsen; bei starkem Befall stirbt die ganze 
Blattfliiche ab; befallene Pflanzen klimmern und zeigen gestauchten Wuchs. Als 
Erreger wurde Mycocentrospora (Centrospora) acerina ermittelt. 

(R. K 1 e w i t  z und J. R i n  t e 1 e n ,  BLBP Munchen, Bayern) 

Bekiimpfung der A s t e r n  w e  1 k e : Eine Bodenbehandlung mit M e t h  y 1-
b r o m i d  brachte bei den sehr unterschiedlich anfalligen Asternsorten den besten 
Bekiimpfungserfolg. Bei B e n  o m y  1- und T h i  o p  h a n  a t  - m e t  h y 1-An
wendung im GieBverfahren wurde erst bei erhohten Aufwandmengen deutliche 
Befallsminderung festgestelt. Zurn Ende des Sommers hin nahm hier der Befall 
jedoch wieder stark zu. (Krista T r o j a n ,  BLBP Munchen, Bayern) 

In einem Versuch in Rosen zeigte sich, daB die gepruften Sorten (Garnette, 
Mercedes, Ester Ofarim, Prominent, Marimba, Sonja, Baccara, Mini Gold und 
Super Star) auch in bluhendem Zustand eine gute Vertriiglichkeit gegenuber 
P 1 o n  d r e  1 F 1. (0,125 0/oig) und S a p  r o 1 (0,075 0/oig) aufweisen. 

(A. H e  i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 

Rhizoctonia - S t e n  g e 1 f ii u 1 e (Rhizoctonia solani) an Elatior-Begonien. -
Stecklingsvermehrungen von Elatior-Begonien leiden des ofteren unter Rhizoc
tonia-Befall. Das macht den vorbeugenden Einsatz wirksamer Fungizide 
erforderlich. Geht man von gebrauchlichen Priiparaten aus, liiflt Du Pont 
B e n o  m y  1 ,  als GieBmittel verwendet, in seiner Kulturpflanzenvertriiglichkeit 
zu wunschen ii.brig. C a p  t a n  -Priiparate (z. B. Captan 83, Orthocid 50) sind zwar 
gut wirksam, lassen aber eine etwas verzogerte Kallusbildung und damit ver
bunden auch eine leichte Wuchshemmung erwarten. Um die Nachteile der GieB
anwendungen auszuschlieBen, war zu prufen, ob nicht allein schon das Spritzen 
mit diesen Priiparaten einen ausreichenden Effekt gegen den Erreger gewiihr
leisten kann. AuBerdem schien es von Interesse, das C a p t a  f o 1- Priiparat 
Ortho Difolatan in die Versuche mit einzubeziehen. Du Pont Bendmyl wurde der 
Schadgefahr wegen nur 0,03 0/oig, Orthocid 50 0,2'0/oig und Ortho Difolatan 
0,150/oig verwendet. Das Spritzen erfolgte zwei Tage nach dem Stecken der 
Stecklinge. Spritztermin war der 22. Mai. Auswertungen erfolgten am 19. Juni 
und 28. Juni. 

DieErgebnisse entsprachen nicht ganz denErwartungen. Keines der angewandten 
Priiparate konnte die Krankheit vollstandig kontrollieren. Mit einer Ausfallquote 
von 4,4 0/o war die Wirkung von Orthocid noch am besten, gefolgt von Benomyl 
(9,8 '0/o) und Ortho Difolatan (10, 7 '0/o). Die unbehandelte Kontrolle verzeichnete 
einen Ausfall von 21,4 0/o. (H. Um g e 1 t e r , LA Baden-Wurttemberg) 
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Phytophthora - F a  u 1 e (Phytophthora spec.) b e  i Sinningia - H y b r i d  e n
( G 1 o x  i n  i e n ). - Wiederholte Ausfalle durch Phytophthora spec. in einem 
Praxisbetrieb waren der AnlaB, B a y e r  5 0 7 2 (0,05 °/o gie13en), das E t  r i -
d i  a z o 1- Praparat AAterra (0,05 0/o gieBen) und das P r o  t h i  o c a r  b - Praparat 
Previcur (0,15 '0/o gieflen) in vergleichende Prilfung zu nehmen. Angegossen wurde 
am 12. Februar und zwar vier Tage nach dem Topfen und dabei je Pflanze und 
11-cm-Topf ea. 100 ccm an GieBlosung verabreicht. Die Zahl der Pflanzen je
Versuchsglied betrug 3 X 24. Eine erste Uberprilfung erfolgte am 20. Februar.
Ausfalle durch Krankheit oder auch ungilnstige Auswirkungen der Praparate
waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht festzustellen. Weitere GieBanwendungen
folgten am 12. Marz (24° C) und 8. April (25° C). Erste Ausfalle wurden in der
unbehandelten Kontrolle am 28. Februar registriert, bei AAterra am 12. Marz
und bei Previcur und Bayer 5072 am 25. Marz. Bei Versuchsabschlu13 am 16. April
lagen die Ausfallquoten im Falle von Previcur bei 1,3 0/o, es folgten Bayer 5072
mit 2, 7 0/o und schlie13lich AAterra mit 5,5 0/o. Die unbehandelte Kontrolle hatte
einen Ausfall von 6,9 °/o zu verzeichnen.

Wenn auch die Krankheit im vorliegenden Versuch nur schwach auftrat, so laflt 
das Ergebnis doch eine gewisse Tendenz erkennen. Previcur scheint den anderen 
Praparaten ilberlegen zu sein. Das Ergebnis :i:nit AAterra ilberraschte an und fur 
sich nicht, da schon in einem Versuch des Vorjahres gegen Phytophthora cactorum 
an Stiefmiltterchen die unzureichende Wirkung der Etridiazol-Praparate AAterra 
und Truban auffiel. Im ilbrigen waren drei Anwendungen mit den oben ge
nannten Mitteln fur die Kulturpflanze vertraglich. 

Ein zweiter Versuch bestatigte in etwa die Tendenz des ersten Versuches. 
Wiederum wurden AAterra (0,05 °/o), Bayer 5072 (0,05 0/o) und das Prothiocarb
Praparat Previcur (0,15 '°lo) als Gieflmittel bei Gloxinien im Endtopf eingesetzt. 
Die Aufwandmenge betrug etwa 100 ccm je 11-cm-Topf. Als Versuchsmaterial 
standen Pflanzen zur Verfilgung, die aus einem Befallsbestand ausgewahlt 
wurden. Sie lieBen keine Krankheitsmerkmale erkennen und zeigten normale 
Wuchsleistung. Die aufgefilhrten Mittel wurden zweimal gegossen. Behand
lungstermine waren der 29. April und 6. Mai. Die Zahl der Pflanzen je Versuchs
glied betrug 2 X 20. Auswertungen erfolgten am 6., 9. und 14. Mai. 

Fast man die Ergebnisse zusammen, so wirkten Previcur und Bayer 5072 (frilher 
Dexon) am besten. Wiederum schlecht war das Ergebnis mit AAterra. Die 
Gesamtzahl ausgefallener Pflanzen bezifferte sich bei Previcur und Bayer 5072 
auf jeweils 7,5 0/o, bei AAterra auf 25 0/o. Die unbehandelte Kontrolle hatte einen 
Ausfall von 30 '°lo aufzuweisen. Wenn auch mit den Praparaten Previcur und 
Bayer 5072 nur ein Teilerfolg erzielt werden konnte, so wird man doch annehmen 
dilrfen, da13 Behandlungen zu einem frilheren Zeitpunkt bessere Ergebnisse 
gebracht hatten. Auch in diesem Versuch war bei allen Praparaten eine gute 
Kulturpflanzenvertraglichkeit gegeben. 

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

F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  (Peronospora pulveracea) an Christrosen. - Ein noch 
immer ungelostes Problem ist die Bekampfung des Falschen Mehltaus der Christ
rosen. Alle bislang eingesetzten Kontaktfungizide konnten zwar bei enger Spritz
folge Neubefall weitgehend verhilten, doch gelang es mit diesen Mitteln nicht, 
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gegen den auch in unterirdischen Pflanzenteilen wuchernden Pilz anzugehen. Mit 
dem Prothiocarb-Priiparat Previcur bot sich nun erstmals ein Mittel an, dessen 
teilsystemische Wirkung hier moglicherweise von Vorteil sein konnte. 

Der vorliegende Versuch lief iiber zwei Jahre. Allein 1973 erfolgten in der Zeit 
vom 24. Mai bis 5. November 18 Anwendungen. 1974 wurde Previcur bei 12 An
wendungen erstmals am 25. Marz und das letzte Mal am 12. September aus
gebracht. Es wurde jeweils 0,15-0/oig und mit hohem Briihaufwand gespritzt. 

Faflt man das Ergebnis zusammen, so gelang es auch bei dieser hohen Zahl von 
Anwendungen nicht, die Krankheit sicher zu kontrollieren. Die Befallsunter
schiede gegeniiber den unbehandelten Kontrollparzellen blieben gering. 

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

F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  (Bremia lactucae) an Strohblumen (Helichrysum). - In 
Fortsetzung vorjiihriger Versuche zur Bekiimpfung des Falschen Mehltaus an 
Strohblumen wurden erneut D i  t h a n e  U 1 t r a (0,2 O/o) und das P r o  t h i  o
c a r b - Priiparat Previcur (0,15 °/o) in vergleichende Priifung genommen, wobei 
die Mittel einmal vorbeugend und dann auch bekiimpfend zum Einsatz kamen. 

In einem ersten Versuch wurden die beiden Mittel vorbeugend angewandt, das 
heiflt, dafl am Tage der ersten Behandlung noch kein sichtbarer Befall festgestellt 
werden konnte. Behandlungstermine waren der 8. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8. 
und 20. 8. 

Beide Priiparate wirkten sehr gut und hinterlieflen am Tage der letzten Bonitie
rung (3. 9.) praktisch befallsfreie Parzellen (Wertzahl 1 bei Bewertungsschema 
1 bis 9). In den unbehandelten Kontrollparzellen trat die Krankheit zuniichst 
schwach (Wertzahl 2 am 6. 8.) auf, nahm dann schnell weiter zu und erreichte 
am 3. 9. bereits die Wertzahl 7 (starker Befall). 

In einem zweiten Versuch wurden die Mittel bekiimpfend eingesetzt. Behand
lungstermine waren der 13. 8., 20. 8., 26. 8. und der 3. 9. Bei Behandlungsbeginn 
lag bereits mittelstarker Befall (Wertzahl 6) vor. 

Als Ergebnis ist festzuhalten, dafl vier Anwendungen von Previcur ausreichten, 
sichtbaren Befall zu loschen. Im Gegensatz dazu gelang dies mit Dithane Ultra 
nicht. Die Krankheit nahm zwar im beobachteten Zeitraum nicht mehr weiter zu, 
doch blieb die angegebene Behandlungsfolge ohne groBeren EinfluB auf die Ent
wicklung der Sporulationsorgane. Die unbehandelten Kontrollparzellen zeigten 
am Tage der letzten Bonitierung bereits sehr starken Befall (Wertzahl 8). 

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

F a  1 s c h e r  M e  h 1 t a u  (Peronospora sparsa) an Rosen unter Glas. - In einem 
Versuch zur Bekiimpfung des Falschen Mehltaus bei Rosen unter Glas sollte 
die Wirksamkeit des teilsystemischen P r o t  h i  o c a r b - Priiparates Previcur 
(0,15 °/o) mit der Wirkung von E u p  a r e  n (0,2 0/o) und D e  1 a n  fliissig (0,2 0/o) 
verglichen werden. Behandlungstermine waren der 3. April (27° C, 82 0/o rel. L.), 
8. April (30° C, 70 '°/o rel. L.) und der 16. April (26° C, 75 0/o rel. L.). Bei Versuchs
beginn lag bereits leichter Mehltaubefall var.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dafl die Krankheit, und zwar auch in den unbe
handelten Kontrollparzellen nicht mehr weiter zunahm, dafl es aber mit keinem 
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der angegebenen Mittel (auch nicht mit Previcur!) gelang, die Entwicklung von 
Sporulationsorganen auf befallenen Pflanzenteilen giinzlich zu unterbinden. 

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

Im Verlauf verschiedener Versuche und Probeanwendungen in der Praxis wurden 
zur Bekampfung folgender Krankheiten und Schadlinge die nachstehenden 
Erfahrungen gesammelt: 
Gentiana acaulis (Stengelloser Enzian) mit Befall von Puccinia gentiana wurde 
mehrmals in Abstanden von zehn Tagen mit E u p  a r e  n 0,2 °/o, P o  1 y r  a m  - M 
0,3 °/o, S a p  r o 1 0,075 °/o sowie P 1 a n t  v a x 0,1 °/o in 14tagigen Abstanden be
handelt (2 1 Brilhe/1,5 m2 mit feiner Brause mittels Gie13kanne). Die abschlie13ende 
Bonitierung gema13 den Prufungsrichtlinien ergab folgende Wertzahlen: Euparen 
1,5; Polyram-M 2,5; Saprol 1,0; Plantvax 1,0; Unbehandelt 3,8. Schaden wurden 
nicht festgestellt. Zur Bekiimpfung von Puccinia graminis an Poa pratensis zeigte 
Plantvax (0,1 0/o) eine bessere Wirkung als Saprol (0,075) bei bereits starkerem 
Ausgangsbefall. (Frankfurt) 

f 

Krankheiten an Zierpflanzen und Ziergeholzen, deren Vorkommen eine gewisse 
Besonderheit zuzusprechen ist. - Agroba�terium tu:m,eiacj,e-i:is an Stengelteil�r.i 

. 
un��,,}Y�r�.��B..::YR .. ?1_£h.rysanth�.!RtP· Cylindioccirpon radicicola a1s Fa'ulniserreger
an Blattstielen von' S"a"intpaulia 'in zwei Gartnereien. Fusarium oxysporum an 
Statice. Verticillium dahliae an Pelargonie und Acer campestre. Colletotrichum
Blattfleckenkrankheit an Acorus, Dieffenbachia, Hedera und Scindapsus 
minderte haufig den Verkaufswert. Cercospora-Blattfleckenkrankheit an 
Wasserpflanzen wie Echinodorus rubra und Hygrophila salicifolia. Centrospora 
acerina an Stiefmiltterchen. Gnomonia rubi an einem Rosenstock der Sorte Duft
wolke im Hausgarten auf dem Westerwald. Scleroderris lagerbergii schadigte 
Pinus niger-Bestande in einer Baumschule. Pythium-Wurzelfaulen treten immer 
haufiger an Container-Pflanzen, insbesondere an Juniperus- und Chamaecyparis
Arten in Erscheinung. Corticium fuciforme an Zierrasen. 

(B J a n k  und G i s  e 1 a T h e  i h s ,  Rheinland-Pfalz) 

Spro13spitzenkultur von Pelargonien. - Wie in den Vorjahren wurde die 
Produktion von bakterienfreiem Basismaterial (frei von Xanthomonas pelargonii 
Brown) verschiedener Sorten von Pelargonium zonale und Pelargonium grandi
fiorum fortgesetzt. Insgesamt wurden bisher vier Betriebe (Rheinland-Pfalz: 2, 
Niedersachsen: 1, Baden-Wurttemberg: 1) mit gesundem Jungpflanzenmaterial 
oder Nahrlosung fur die Eigenerzeugung bakterienfreier Mutterpflanzen ver
sorgt. Besonders gutes Wachstum zeigten die Pelargonium grandiflorum-Sorten 
Grand Slam und Country Girl auf dem von uns verwendeten Nahrboden. 

(G u d r u n  H a m  d o  r f, Rheinland-Pfalz) 

Bekampfung von Graphiloa phoenicis an Phoenix-Palmen. - Pusteln von 
G. phoenicis auf den Blattern mindern den Verkaufswert der Phoenix-Palme.
Da uber die chemische Bekampfung wenig bekannt ist, wurden in zwei Versuchs
reihen Fungizide viermal in 10 bis 14tagigem Abstand gespritzt. Zurn Einsatz
kamen: K u p f e r  o x  y c h 1 o r  i d  (Cupravit 0,2 0/o), N e t z  s c h w e  f e 1 +

Ma n c o  z e b (Netzschwefel + Di thane Ultra 0,3 + 0,2 °/o), M a n c o z e b
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(Dithane Ultra 0,2 °/o), Z i n  e b + D i n o  c a p (CDK 0,3 0/o), C a p  t a n  (Ortho
cid 83 0,2 °/o), B e n o  m y 1 (Du Pont Benomyl 0,1 0/o), 0 x y c a r b o x  i n  (Plantvax 
0,1 0/o), D i  t h i  a n o n  (Delan fliissig 0,3 0/o), C h 1 o r  t h a  1 o n  i 1 (Daconil 2787 
0,2 0/o), T r i  f or i n  e (Saprol 0,15 0/o), P y  r a c a r  b o 1 i d  (Sicarol 0,1 0/o) und ein 
Jo d b e  n z o e s a u  r e  a n  i 1 i d  (Benodanil 0,1 0/o). 

Bei keinem der eingesetzten Mittel war eine Wirkung zu erkennen. Die Krank
heit ist nach wie vor nur durch kulturtechnische Ma13nahmen iiber die Senkung 
der Luftfeuchte, durch bessere Durchliiftung, optimale Kulturfiihrung usw. 
niederzuhalten. (R. S c h i e  t i n g e  r ,  Rheinland-Pfalz) 

B a c c a  r a - S w a r t  an Gewachshausrosen. - Mitte September kam es in drei 
Gartenbaubetrieben an Gewachshausrosen spontan zu einer massiven Aus
breitung von Blattflecken und zu starkem Blattfall. Insbesondere betroffen war 
die Sorte Baccara, doch konnten vereinzelt auch Symptome an Zorina festgestellt 
werden. 

Untersuchungen ergaben, da13 es sich in allen Fallen um die unter der Bezeich
nung B a c c a r a - S w a r t  bekannte physiologische Storung handelte. In einem 
Betrieb trat diese Erscheinung zusammen mit einem starken Befall durch 
F a  1 s c h e n  M e  h 1 t a u  auf, der in diesen Ubergangszeiten mit hoher relativer 
Luftfeuchtigkeit und zeitweiliger Niederschlagsbildung, ebenfalls giinstige Ent
wicklungsbedingungen vorfindet. 

Die Schaden zeigten sich in allen Fallen nur in Kleinraumgewachshausern. In 
unmittelbar benachbarten Gro13luftraumhausren kam es hingegen zu keinen 
Ausfallen. (R. M ii 11 v e r s t  e d t und F. Ho 1 i g h a  u s , Rheinland-Pfalz) 

Die - infolge der Energiekrise - sparsamere Beheizung der Gewachshauser hat 
zu einer deutlichen Zunahme des N e  1 k e n  r o s t e s in den Nelkenkulturen 
gefiihrt. 

Verschiedene Fungizide wurden auf ihre kurative Wirkung gegen Rost bei 
Nelken iiberpriift. Bei allen Praparaten wurde ein Netzmittel beigefiigt. 

D i  c h 1 o f  1 u a n  i d  (Euparen 0,25 0/o), F e r  b a m  (Ferbam 80 0,2 0/o), 
M a n c o z e b (Di thane Ultra 0,2 0/o), M a n e  b (BASF-Maneb-Spritzpulver 0,2 0/o), 
M e t  i r a m  (Polyram-Combi 0,2 '0/o), 0 x y c a r  b o x  i n  (Plantvax 0,1 0/o), 
Z i n  e b (Phytox 80 0,2 IJ/o), Z i n  e b + S c  h w e  f e 1 (Phytox + Ultraschwefel 
0,3 °/o). 

Die Nelken der Sorte Yashmina zeigten einen Befall (bonitiert nach Augenschein 
in Wertzahlen 1 bis 9) von 5 zum Zeitpunkt der ersten Behandlung. Nach sechs 
Behandlungen im 'Abstand von je 8 bis 10 Tagen ging der Befall bei Plantvax 
auf 2 zuriick. Bei Phytox 80, Polyram-Combi, Ferbam 80, BASF-Maneb-Spritz
pulver und Phytox + Ultraschwefel breitete sich der Befall nicht weiter aus. 
Bei Dithane Ultra und Euparen war ebenso wie in der unbehandelten Kontrolle 
eine deutliche Befallszunahme zu verzeichnen. 

(K. He n s e  1 e r , Bonn-Bad Godesberg) 

Die Bekampfung von E c h t e n  M e  h 1 t a u  p i 1 z e n  bei bliihenden Saintpaulien 
stellt ein schwieriges Problem dar. Zwar hat sich das Verdampfen von 
S c  h w e  f e 1 gut bewahrt, doch konnen in vielen Betrieben die Verdampfer aus 
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vielerlei Grunden nicht zum Einsatz kommen. Es wurde daher die Pflanzen
vertraglichkeit folgender Fungizide iiberpriift: 

Afugan 0,05 0/o, Benomyl 0,05 und 0,1 °/o, Imugan 0,075 0/o, Plondrel fliissig 
0,125 0/o, Plondrel 50 W 0,05 °/o, Saprol 0,075 und 0,1 0/o. 

Die Behandlung erfolgte am 27. November. 

Bei Temperaturen zwischen 18 und 20° C konnten keine phytotoxischen Schaden 
an den Bliiten bei Plondrel 50 W festgestellt werden. Alle anderen Praparate 
riefen mehr oder weniger starke Nekrosen an den Bliiten hervor. 

(K. He n s e  1 e r ,  Bonn-Bad Godesberg) 

Kni:illchen an den Wurzeln von Erica gracilis, hervorgerufen durch Agro
bacterium tumefaciens, wurden ausschlieBlich in denjenigen Betrieben beob
achtet, die die Jungpflanzen in Gitterti:ipfen kultivieren. In Betrieben, die die 
Jungpflanzen in Plastikti:ipfen heranziehen, wurde das Schadbild dagegen nicht 
festgestellt. (K. He n s e  1 e r ,  Bonn-Bad Godesberg) 

A n t  h u r i e n  (Anthurium scherzerianum), Ech t e r  M e  h 1 t a u  (Erysiphe 
commurais). - Der in einem Betrieb an zugekauften Jungpflanzen erstmalig auf
getretene Pilz konnte wirksam mit systemischen Mitteln (Du Pont B e n  o m y  1 
0,1 0/oig, S a p  r o 1 0,075 0/oig (drei Behandlungen im Abstand von zehn Tagen) 
bekampft werden. 

Ch r i s  t r  o s e n  (Helleborus niger), S eh w a r  z f 1 e ck e n  k r a n  k h  e i  t 
(Coniothyrium hellebori). - In der nachstehenden Ubersicht werden Praparate 
verglichen, die im Berichtsjahr gegen die Schwarzfleckenkrankheit eingesetzt 
wurden. Es wurden neun Spritzungen mit Netzmittelzusatz (Citowett 0,025 0/o) 
im Abstand von 10 bis 14 Tagen durchgefiihrt. Der EinfluB der Behandlungen 
auf die Bliihwilligkeit wurde durch Auszahlen der Bliitenstiele und Messung der 
Bliitenstiellange (Auswertung von 3 X 10 Pflanzen) ermittelt. 

Versuchsglied Konzen- Bonitur bei </) Zahl d. </) Bliiten-
tration Versuchs- Versuchs- Bliitenst. stiellange 
in 0/o beginn ende in cm 

Unbehandelt 1 3,0 8,1 12,2 

Antracol 0,3 1 2,5 9,0 12,7 

Brestan 60 0,1 1 2,5 6,4 11,8 

Euparen 0,5 1 2,0 13,7 15,4 

Ortho-Phaltan 0,2 1 2,0 9,0 14,3 

Folcidin 0,1 1 2,0 8,7 13,4 

Cercobin M 0,1 1 2,0 15,4 16,7 

Derosal 0,15 1 1,5 14,1 17,7 

Erlauterung der Wertzahlen: 1 = befallsfrei 
2 = leichter Befall 
3 = mittelstarker Befall 
4 = starker Befall 



Zierpflanzen 207 

Neben Euparen und Ortho-Phaltan zeigen die systemischen Fungizide Folcidin, 
Cercobin M und Derosal eine zufriedenstellende Wirkung. Weniger wirksam 
waren Antracol und Brestan 60. Euparen, Derosal und Cercobin M forderten die 
Entwicklung der Blutenstiele und der Stielliinge. 

Gegenuber Unbehandelt ubten die ubrigen Fungizide, mit Ausnahme von 
Brestan 60, ebenfalls einen positiven EinfluB auf die Blutenstielliinge aus. Das 
letztgenannte Produkt verringerte in diesem Versuch die Zahl der Blutentriebe 
und beeintriichtigte die Stielliinge, so daB sich hieraus Ertragsminderungen 
ableiten lassen. 

C h r y s a n t h e m  e n  (Chrysanthemum indicum), W e i  B e  r C h r y s -
a n t h e m  e n  r o s t (Puccinia horiana). - Angesichts des breiten Sortiments an 
Top£- und Schnittsorten ist die Frage der P 1 a n t  v a x -Vertriiglichkeit von 
Bedeutung. Als empfindlich (Blattrandvergilbungen) mussen die Topfsorten 

Vermillon, Torch und Artemis sowie die Schnittsorten Blue Marble, Bronce 
Marble, White Marble, Rivalry, Snowstar und Tuneful eingestuft werden. Die 
aufgefuhrten Schnittsorten reagierten in unterschiedlicher Starke mit Blattrand�, 
Blattspreiten-oder Blattspitzennekrosen, die genannten Topfsorten zeigen Blatt
randvergilbungen. Die Schadsymptome traten 10 bis 14 Tage nach der Be
handlung auf. 

E 1 a t  i o r  -B e g  o n  i e n  (Begonia elatior), V e r  m e  h r u n g s  k r a n k  h e  i t  e n. 
- In mehrjiihrigen Praxisversuchen hat sich als vorbeugende Bekampfungs
maBnahme ein Beimischen von 200 g P o  1 y r  a m  - C o m b  i zu 1 m3 Stecklings
substrat (Torf-Sand-Gemisch) bewiihrt; die Stecklinge wurden nach dem Stecken
zusiitzlich mit einer 0,2 0/oigen Polyram-Combi-Suspension uberbraust. Das Ver
fahren erwies sich als gut vertriiglich und forderte die Wurzelentwicklung der
Stecklinge.

G r a u s  c h i  m m  e 1 (Botrytis cinerea). - Die lichtarme Witterung der Herbst
monate erhohte die Anfiilligkeit gegenuber Grauschimmel. Gute Bekiimpfungs
erfolge wurden mit wiederholten 0,1 0/oigen E u p  a r e  n - Spritzungen erzielt. 
Hohere Dosierungen konnen Blattschiiden verursachen. 

E c h t e r  M e  h 1 t a u  (Oidium begoniae). - Im Berichtsjahr wurde erstmalig 
Befall mit E c h t e m  M e  h 1 t a u  an einzelnen Mutterpflanzen der Sorte 
Aphrodite rosa beobachtet. Es zeigte sich, daB die Anfalligkeit der bisher als 
widerstandsfiihig geltenden Sorte graduelle Unterschiede aufweist, so daB der 
Selektion befallsfreier Mutterpflanzen zusatzliche Bedeutung geschenkt werden 
sollte. Man wird nunmehr auch diese Sorte genauer auf ihre Mehltauanfalligkeit 
kontrollieren mussen. 

G e  r a n  i e n  (Pelargonium zonale), R o s t  (Puccinia pelargonii zonalis). - Nach 
wiederholter Anwendung von S a p r o  1 zeigten verschiedene Sorten deutliche 
Blattdeformationen und Verkorkungen auf der Blattoberfliiche. Bewurzelte 
Stecklinge der Sorten Dark Red Irene, Salmon, Penny Irene, Immaculata, Sonni 
und Bundeskanzler sind als empfindlich anzusehen. 

M a i b l u m e n  (ConvaUaria majalis), ,,P f l a n z k e i m"-B e i z u n g. - In 
dem 1972 angelegten Versuch erfolgte im AnschluB an eine HeiBwasserbehand
lung eine Pflanzkeimbeizung (Tauchdauer 10 Minuten) mit B e n o  m y  1 (0,1 0/oig) 
imVergleich zu F o l c i d i n , C e reo b i n  M (0,10/oig) und-D e r o s a l  (0,0750/oig). 
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Wahrend der zweijahrigen Vegetationsperiode zeigten sich keine nennenswerten 
Wuchsunterschiede. In der trbersicht sind die erzielten Bliih- und Pflanzkeim
ertriige aufgefiihrt. 

Versuchsglied Bluhkeime Ertrag in % Pflanz- Blattkeime 
1. Qualitat 2. Qualitat ohne keime Anteil in% 

Rhizom Ranken-
mehrertrag 
in% 

Du Pont Benomyl 37 14 18 24 4 
Folcidin 42 18 14 41 5 
Cercobin M 52 9 14 44 3 
Derosa! 53 11 12 57 4 

Gegeniiber Du Pont Benomyl als Standardpriiparat weisen die iibrigen Versuchs
glieder einen Ertragszuwachs auf. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen wirkt sich die Fungizidbehandlung auch auf 
die Giite des Wurzelsystems positiv aus. Die entsprechenden Daten gehen aus den 
in der trbersicht aufgefiihrten Gewichten der Bliih- und Pflanzkeime hervor. 

Versuchsglied Blilhkeime Pflanz enkeime (Ranken) 
Gewicht von 10x25 Gewicht von lOxlOO 
Bluhkeimen 1. Qualitat Ranken 

Du Pont Benomyl 3,8kg 6,5 kg 
Folcidin 4,1 kg 7,3 kg 
Cercobin M 4,7 kg 7,6 kg 
Derosa! 3,8 kg 7,0kg 

S t i e f  m ii t t  e r  c h e n  (Viola wittrockiana), A u  f l  a u  f k r a n k  h e  i t  e n. 
Zur vorbeugenden Bekampfung bodenbiirtiger Schadpilze wurden nach der Saat 
die Fungizide Or t h o c i d  5 0  (0,3 1

>/oig), P o lyr a m-Co m b i , Or t h o
p h a  1 t a n  (0,2'0/oig) und B aye r 5 0 7 2 (0,04 0/oig) im Gieflverfahren (3 1 
Suspension) bei den Sorten Dunkelblau, Goldrand, Gelb mit Auge, Mischung 
und Mittelblau eingesetzt. Alle Priiparate erwiesen sich als gut vertraglich und 
verursachten keine erkennbaren Wuchshemmungen. Ausfalle durch Auflauf
krankheiten traten nicht auf. (Schleswig-Holstein) 

Zur Bekampfung einer durch Pythium spiendens hervorgerufenen W u r z  e 1-
f a u  1 e der P o  i n s  e t  t i e  n. - Es gelangten folgende Priiparate zur An
wendung: 1. P r e  v i c u r , 0,15 °/o - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 
2. Previcur, 250 cm3/m3 Substrat (dem Topfsubstrat beigemischt); 3. Previcur,
0,15 '0/o - Gieflen nach dem Topfen (125 ml Losung pro Topf); 4. Previcur, 0,15 0/o -
a) Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen und b) Gieflen 14 Tage nach dem
Topfen (125 ml Losung pro Topf); 5. Previcur, 0,15 0/o, und B e n o  my 1, 0,05 0/o,
als Mischung - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 6. B aye r 5 0 7 2 ,
0,04 0/o - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 7. Bayer 5072, 0,04 °/o - a)
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Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen und b) GieBen 14 Tage nach dem 
Topfen (125 ml Losung pro Topf); 8. Bayer 5072, 0,04 °/o - GieBen nach dem Topfen 
(125 ml Losung pro Topf); 9. Bayer 5072, 0,04 0/o, und Benomyl, 0,05 ()/o, als 
Mischung - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 10. Kontrolle - Un
behandelt. 

Die Jungpflanzen, Sorte Anette Hegg, wurden mit Topfballen (in Jiffy 7) 
geliefert. Das Kultursubstrat bestand je zur Hiilfte aus TKS I und TKS II und 
wurde kilnstlich mit Pythium spLendens infiziert. Die Tauchdauer in den Ver
suchsreihen 1, 4, 6 und 7 betrug 2,5 Minuten. 

Anzahl Pflanzen pro Versuchsreihe: 20, Versuchsbeginn: 2.9.1974, Versuchsende: 
18.12.1974. Die Versuchspflanzen standen bis zum 17. 10. in einem nicht heiz
baren Gewachshaus und wurden am 18. 10. in ein heizbares umgestellt. In 
mehreren Bonitierungen wurden das Wuchsbild, in welches bei der letzten 
Bonitierung auch die Brakteenbildung einbezogen wurde, sowie die Wurzel
entwicklung bewertet. 

Ergebnisse der Bekampfung von Pythium spLendens an Poinsettien 

Praparat Wuchsbild Wurzelentwicklung 
und Ver-
suchsreihe 2.10. 16.10. 18.12. 2.10. 16.10. 18. 12.

1 1 1 1 1 1 2
2 1 1 2 1 1 2
3 1 1 2 1 1 2
4 3 3 3 3 3 2
5 1 1 1 1 1 1
6 3 3 4 3 4 4
7 2 2 4 3 4 4
8 2 2 4 3 4 4
9 3 3 4 4 4 4

10 4 4 5 5 5 4-5

1 = sehr gut (weifle Wurzeln, Ballen gut durchwurzelt) 

5 = sehr schlecht (braune Wurzeln, Ballen nicht durchwurzelt) 

Bei der letzten Bonitierung wiesen alle Pflanzen der Versuchsreihen 6 bis 9 eine 
Laubaufhellung auf; bei Reihe 10 war diese extrem stark. 

Der beste Bekampfungserfolg wurde mit einer Tauchbehandlung der Jung
pflanzen vor dem Topfen in eine Mischung aus Previcur und Benomyl bzw. in 
Previcur erzielt. Auch die GieBbehandlung mit Previcur nach dem Topfen sowie 
die Behandlung des Topfsubstrates mit Previcur filhrten zu zufriedenstellenden 
Ergebnissen. (F. S c h i c k e d a n  z ,  Hamburg) 

Zur Bekampfung der durch Phytophthora cryptogea hervorgerufenen G e r b e r  a 
W e  1 k e. - Es gelangten folgende Praparate zur Anwendung: 1. P r e  v i c u r , 
0,15 °/o - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 2. Previcur, 250 cm3/m3 

Substrat (dem Topfsubstrat zugemischt); 3. Previcur, 0,15 0/o - GieBen nach dem 
Topfen; 4. Previcur, 0,15 °/o - a) Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen und 
b) GieBen 14 Tage nach dem Topfen; 5. Previcur, 0,15 0/o, und B e n o  m y  1, 0,05 0/o,
als Mischung - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 6. B a y e r  5 0 7 2 ,

14 
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0,04 °/o - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 7. Bayer 5072, 0,04 '0/o -
a )  Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen und b) GieBen 14 Tag e nach dem 
Topfen; 8. Bayer 5072, 0,04 0/o - GieBen nach dem Topfen; 9. ];3ayer 5072, 0,04 0/o, 
und B enomyl, 0,05 '0/o, als Mischung - Tauchen der Jungpflanzen vor dem Topfen; 
10. Kontroll e - Unbehandelt.

Die Ball en der Pflanzen wurden drei Minut en g etaucht.

Erg e bn is s e d e r  Ve rs u c h e  zu r B ekam p fu n g  d e r  G e rb e ra-
We lke 

Ve rs uch A: 

Versuchs- abgestorben in °/o am: Kulturzustand *) der noch 
r eih e gesunden Pflanz en am: 

14. 8. 2. 9. 17. 9. 16.10. 14. 8. 2. 9. 17. 9. 16.10. 

1 5 20 1 1 2 3 

2 10 30 3 3 3 4 

3 2 2 2 2 

4 5 5 5 3 3 2 2 

5 20 40 60 3 3 4 4 

6 15 70 95 95 3 4 

7 5 25 65 100 4 4 4 

8 15 55 85 95 3 4 

9 20 95 95 100 4 

10 30 60 80 100 5 5 

*) 1 = s ehr gut 

5 = Schl echt 

Ve rs uch B: 

Versuchs- abgestorben in 0/o am: Kulturzustand *) der noch 
r eih e gesunden Pflanz en am: 

28. 8. 11. 9. 1. 10. 16.10. 28. 8. 17. 9. 16.10. 

1 10 10 2 2 3 

2 10 25 60 2 2 4 

3 5 5 5 1 1 2 

4 10 15 30 3 3 3 

5 10 15 15 3 3 4 

6 10 70 85 2 3 

7 20 55 60 3 3 4 

8 10 50 80 85 3 4 

9 10 10 60 80 3 4 

10 55 100 100 3 
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Verwendet wurden fiir Versuch A vegetativ vermehrte Klonpflanzen. Dern 
Kultursubstrat TKS II wurde natiirlich infizierte Ertle, auf 3 Ballen TKS II 60 1, 
beigemischt. Diese stammte aus Beeten, auf denen unmittelbar zuvor G e r b e r a
pflanzen <lurch Phytophthora cryptogea eingegangen waren. Die Pflanzen standen 
im Gewachshaus auf Tischen. Beim Gieflen nach dem Topfen (Versuchsreihen 3, 4, 
7 und 8) wurden jeweils 600 ml Losung je GefaB verabreicht. Anzahl Pflanzen je 
Versuchsreihe: 20, Versuchsbeginn: 5. 7. i974, Versuchsende: 16.10.1974. 

Fiir Versuch B wurden Samlingspflanzen verwendet, infiziert mit einer Rein
kultur des Pilzes. Die G e  r b e r  a pflanzen wurden in 13-cm-Tontopfe gepflanzt 
und im Gewachshaus auf Tischen aufgestellt. Beim Gieflen nach dem Topfen 
(Versuchsreihen 3, 4, 7, 8) wurden je Top£ 200 ml Losung verabreicht. Anzahl der 
Pflanzen je Versuchsreihe: 20, Versuchsbeginn: 14. 8., Versuchsende: 16. 10. 1974. 

Das Versuchsgewachshaus wurde bis zum Versuchsende nicht beheizt, eine Nach
diingung nicht durchgefiihrt. Es wurden der Kulturzustand sowie die Anzahl 
abgestorbener, welker und noch gesunder Pflanzen ermittelt (siehe Tabelle). 

Die Mischungen Previcur + Benomyl und Bayer 5072 + Benomyl verursachten 
keine phytotoxischen Schaden. Bestreihe war in beiden Versuchen die GieB
behandlung mit Previcur nach dem Topfen. Auch das Tauchen der Jungpflanzen 
in Previcur-Losung vor dem Einpflanzen befriedigte. 

(F. S c h i c k e d a n z ,  Hamburg) 

Die Fortsetzung der Versuche mit F e n  a m i n o  s u l f  (Bayer 5072) und P r o  -
t h i  o c a r b (Previcur = S N  41703/CN 620) zur Bekampfung der Pythium
S t e n  g e 1 f a  u 1 e an S t i e f  m ii t t e r  c h e n  (Vierlander Herkiinfte) wurde im 
Berichtsjahr <lurch das im ganzen Gebiet geringe Auftreten dieser Krankheit 
erschwert. Von den in fiinf Bliltenfarben getrennt aufgepflanzten Herkiinften 
konnten lediglich die Versuche an der offensichtlich anfalligeren gelbblilhenden 
ausgewertet werden. Optimale Ergebnisse wurden <lurch eine Saatbeetbehand
lung kurz vor der Pflanzung der Samlinge mit 81 Briihe je m2 erzielt. Dabei 
war Previcur mit 20 ml je m2 (Wirkungsgrad nach Abbott= 97,3) dem Mittel 
Bayer 5052 mit 4,8 g je m2 (Wirkungsgrad = 73,6) iiberlegen. Als wichtige Er
kenntnis ware festzuhalten, daB Previcur ebenso wie Bayer 5052 bei hohem 
Wasseraufwand auch ohne Einarbeitung in den Boden mit Erfolg eingesetzt 
werden kann. (H. G. S a n d  e r, Hamburg) 

B e k  a m p  f u n g  v o n  Ascochyta chrysanthemi a n  Ch r y s a n t h e m  e n. -
In mehreren Versuchen wurden D i  t h a n e  U 1 t r a 0,3 0/o, D e  1 a n  f 1 ii s s i g 
0,2 '0/o, S a p  r o 1 0,15 0/o und D a c o n  i 1 0,2 0/o gegen Ascochyta chrysanthemi 
Stev. an mehreren C h r y s a n t h e m  e n  sorten bei 70 bis 90 0/o rel. F. und 18° C 
bzw. 13 bis 25° C gepriift. Infektion <lurch Aufspriihen einer Sporensuspension 
am 27. 6. 1974, bzw. 12.7.1974; Behandlung erfolgte fiinf Tage spater. 

14• 
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Er gebnis se d er Be kampfu ng v on Ascochyta 

an Chrys anthe men 

Mittel Sorte *) Versuch I Versuch II 
Bonitierung **) am Bonitierung **) am 

29. 7. 

Kontrolle a 1 

(unbehandelt) b 2 

C 4 

Dithane Ultra a 1 

b 1 

C 2 

Delan flilssig a 1 

b 2 

C 2 

Saprol a 1 

b 1 

C 1 

Daconil a 1 

b 1 

C 2 

*) Sorte: a= Yellow Delaware 
b = Yellow Lemoi Spider 
c = Gelbe Indianapolis 

6. 8. 12. 8. 29. 7. 6. 8. 12. 8.

1 1 1 1 2 

3 3 4 5 5 

4 5 4 5 5 

1 1 1 1 1 

2 2 3 4 4 

4 4 3 4 4 

1 1 1 2 2 

2 4 4 5 5 

2 3 5 5 5 

1 1 1 1 1 

2 2 4 5 5 

2 3 4 5 5 

1 1 1 1 1 

2 2 3 4 5 

3 4 5 5 5 

**) Bonitierung: 1 = ohne Befall 
2 = schwacher Befall 
3 = mittlerer Befall 
4 = starker Befall 
5 = Totalbefall 

Versu ch III; 90 0/o rel. F. und 15° bis ° C. Behandlung am 2. 9. (1 Tag vor der 
Infektion), am 7. 9., 11. 9., 20. 9. und 25.9.1974. 

E r g e b n is s e d er B e k amp fu n g v on Ascochyta an C h r y s -
anthe men bei mehr m aliger Beh an d l u ng 

Mittel Sorte *) Bonitierung **) am 
12. 9. 19. 9. 25. 9.

Kontrolle a 3 4 5 

(unbehandelt) b 3 4 4 

C 2 3 4 

Dithane Ultra a 1 1 1 

b 1 1 1 

C 1 1 1 

Delan flilssig a 2 2 2 

b 2 2 3 

C 2 2 2 

Saprol a 1 1 1 

b 1 1 1 

C 1 1 1 

Daconil a 1 1 1 

b 1 1 1 

C 1 1 1 

4.10. 

5 

5 

5 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

*) Sorte: a= White Spider b = Rivalry c = Indianapolis 
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Demnach ist die Sorte Ye 11 o w  D e  1 a w a r e  offensichtlich relativ w i d e r
s t a n d  s f  a h  i g gegen Ascochyta chrysanthemi. Eine einmalige Behandlung 
nach Infektion filhrte nur bei niedriger relativer Feuchtigkeit zu einigermaflen 
befriedigenden Ergebnissen. Eine mehrmalige Behandlung mit Dithane Ultra, 
Saprol und Daconil, insbesondere, wenn sie vorbeugend erfolgte, konnte einen 
Befall verhindern. (F. S c h i c k  e d a n  z ,  Hamburg) 

Z u r R o s t - B e k a m p f u n g a n S t a u d e n - L o b e 1 i e n. - Mehrj ahrige 
Versuche zur Bekampfung van R o s t  b e  f a  11 (Coleosporium campanulae) an 
zur Schnittblumengewinnung angebauten L o b  e 1 i e n  (Lobelia cardinalis und 
L. siphilitica) im Freiland wurden fortgesetzt. Nachdem bisher alle iiblichen
Rost-Fungizide einschliefllich Versuchspraparate keine befriedigenden Erfolge
gebracht hatten, wurden im Berichtsjahr vorwiegend F u n g i  z i d  - K o  m b i
n a t i o n  e n  mit den Wirkstoffen O xy c a r b  o xi n (Plantvax 0,10/o), M a n c o 
z e b (Dithane Ultra 0,2 '°/o) und T r i  f o r  i n  e (Saprol 0,15 0/o) eingesetzt. Bei
dreimaliger Wiederholung in wochentlichem Abstand und einer Nachbehandlung
nach 15 Tagen trat bis zum Schnitt bei Plantvax + Dithane Ultra kein Neubefall
mehr auf, wahrend Dithane Ultra+ Saprol sowie Plantvax + Saprol leichten
Neubefall, Saprol allein und die Kontrolle starken Neubefall aufwiesen.

(H. K ii h n e ,  Hamburg) 

Tatigkeiten des chemischen Laboratoriums (Zierpflanzenbau, Garten- und Land
schaftsbau). - Uberwiegend zur Klarung der Ursachen n i c h t p a r  a s  i t  a r e  r 
P f 1 a n  z e n  k r a n k  h e  it e n  war das Laboratorium in 85 Fallen tatig. Die Zahl 
der Einzelanalysen belief sich auf ea. 580. Auf den Zierpflanzenbau (Azaleen, 
Begonien, Chrysanthemen, Cyclamen, Edelnelken, Eriken, Euphorbia pulcher
rima, Freesien, Kalanchoe, Peperomien, Petunien, Rosen, Sinningien, Zonal
pelargonien) sowie den Garten- und Landschaftsbau (z. B. Koniferen, Rhododen
dron, laubabwerfende Ziergeholze, Zierrasen) entfielen die meisten Bodenunter
suchungen. (Berlin) 

Erfahrungen im Zierpflanzenbau (Krankheiten). Uber die im Jahre 1974 
aufgetretenen Krankheiten an Zierpflan;i:en soll hier eine Ubersicht gegeben 
werden, doch ist aus Grunden des Platzmangels ein liickenloser Bericht nicht 
moglich. 

In den Monaten April und Mai waren die Folgen van Spatfrosteinwirkungen in 
Baumschulen, Griinanlagen und Garten vielfach zu beobachten. Solche F r o  s t -
s c h a d  en zeigten sich beispielsweise an Freilandrosen, Cotoneaster, Forsythien, 
Philadelphus coronarius, Pyracantha und Spiraeen. 

Hervorzuheben ist im Berichtsjahr ein starkeres Auftreten E c h t e r  M e  h 1-
t a u  p i  1 z e an verschiedenen Pflanzenarten wie Delphinium, Mahonien, 
Euonymus europaeus, Freilandrosen, Staudenastern. Selbst an Hainbuchenhecken 
wurde gelegentlich Mehltaubefall festgestellt. 

Platanen (Straflenbaume und solche in offentlichen Griinanlagen) litten ver
breitet unter der B 1 a t  t n e r  v e n  k r a n k h  e i t  und Z w e i g  dii r r e  (Gloe
osporium nervisequum). 

Eine grofle Anzahl van Anfragen im Pflanzenschutzamt Berlin bezog sich auf den 
Ursachenkomplex des ,, 0 m o r  i k a s t e r  b e  n s ". 
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In der Azaleen-Anzucht eines Lichtenrader Betriebes kam es zu Schaden durch 
G r a u s  c h i  m m  e 1 (Botrytis cinerea), ebenso waren Fuchsien davon betroffen. 

Die Ascochyta - K r a nk h e  i t  (Didymella ligulicola) hatte in einer Rudower 
Gartnerei Chrysanthemen der Sorte Rivalry befallen. An Chrysanthemen unter 
Glas kam es weiterhin zu Blutenschaden durch G r a u s  c h i m m  e 1 (Botrytis 
cinerea) in einem Staakener Betrieb, in dem auch der We i B e C h r y s -
a n t h e m  e n  r o s t (Puccinia horiana) und die Sclerotinia - S t e n  g e 1 fa u 1 e 
(Sclerotinia sclerotiorum) auftraten. Topfchrysanthemen besonders der Sorte 
Yellow Mandalay (Spandau) wiesen gleichfalls Befall durch Puccinia horiana auf, 
auBerdem wurden von diesem Schadpilz Chrysanthemen der Sorten Pamela und 
Sunny Mandalay angegriffen (Kladow, Marienfelde). In der gesteuerten Chrys
anthemenkultur (Rudow) zeigte die Sorte Flamenco E c h t e n  M e  h 1 t a u
(Oidium chrysanthemi). Die Pythium -Wu r z  e 1- und S t e n  g e 1 fa u 1 e 
(Pythium ultimum) flihrte an Chrysanthemen unter Glas zu starkeren Ausfallen 
in Rudow. 

An Cinerarien einer Marienfelder Gartnerei trat die Alternaria - B 1 a t  t
f 1 e ck e n  k r a nk h e  i t  (Alternaria cinerariae Hori et Enj .) auf. 

Im August kam es in drei Betrieben (Britz, Rudow, Wedding) bei Cyclamen zu 
groBeren Verlusten durch K n  o 11 e n  n a B f  a u  1 e. Alpenveilchen der Rasse 
Harting (Zehlendorf) waren von der Wu r z  e 1 b ra u n e (Thielaviopsis basicola) 
befallen. 

Euphorbia fulgens litt in zwei Rudower Gartenbaubetrieben unter einer 
Pythium -Wu r z  e 1 fa u 1 e. Wie in den Vorjahren war die Kultur von Euphorbia 
pulcherrima in mehreren Gartnereien (Rudow, Spandau, Zehlendorf) ebenfalls 
durch eine Pythium -Wu r z  e 1 fa u 1 e (Pythium ultimum) geschadigt, vor allem 
die Sorte Annette Hegg, bei der auBerdem in zwei Betrieben (Rudow, Spandau) 
Rhizoctonia solani festgestellt wurde. 

Phytophthora cryptogea Pethybr. et Laff. bewirkte ein G e  r b e r a s t e r  b e n  in 
einer Kladower Gartnerei. 

Zonalpelargonien verschiedener Sorten wiesen P e 1 a r g o n  i e n  r o s t (Puccinia 
pelargonii-zonalis) auf (Britz, Zehlendorf). 

Die Ramularia - B 1 a t  t f 1 e ck e n  k r a nk h e  i t  (Ramularia primulae) trat an 
Primula acaulis einer Rudower und einer Zehlendorfer Gartnerei starker auf. 

In der Saintpaulien-Kultur eines Spandauer Betriebes filhrten Haltungsfehler 
zu einer ,, N a s s  e c h 1 o r  o s e ". AuBerdem kam es in zwei Betrieben (Lichten
radet, Lu.bars) zu Verlusten durch die Phytophthora - K r a nk h e  i t  (Phytoph
thora nicotianae var. parasitica [Dast.] Waterh.). 

Bestande von Topfsommerastern (Rudow) wurden durch ein Fusarium - F u  B -
und S t e n  g e 1 e r k r a n k u n g geschadigt. 

Anfang Dezember gelangten dem Pflanzenschutzamt Berlin groflere Ausfalle an 
5°-Tulpen zur Kenntnis, die besonders die Sorten Apeldoorn und Axioma be
trafen (Mariendorf, Zehlendorf). Ursache der eingetretenen We i c h  fa u 1 e der 
Tulpenzwiebeln war der Pilz Pythium ultimum. (H.-P. P 1 a t e ,  Berlin) 

Erfahrungen mit P r o  t h i  o car b (Previcur). - Die Pythium -Wu r z  e 1 fa u 1 e 
(Pythium splendens) tritt haufig an Anthurium andreanum auf. Zur Eindammung 



Zierpflanzen 215 

dieser Krankheit wurde ein Versuch mit P ro t h i  o c a r  b (Prev icur) durch
gefiihrt. Als Vergleichsmittel diente Fe n a m i no s u l f (Bayer 5072) (siehe auch 
Jahresber. Deut. Pflanzenschutzd. 19, 1972, S. 155-156, Braunschweig 1973). Die 
Auswahl der Pflanzen erfolgte nach dem aufieren Gesundheitszustand der 
.Wurzeln, von denen ea. 25 °/o noch intakt sein sollten. Mit dieser Mafinahme 
wollten wir feststellen, oh bereits starker geschadigte Bestande durch mehrfache 
Anwendung wieder v erkaufsfahig werden. 
In jedem Versuchsglied (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) waren drei 
Parzellen zu je zehn Pflanzen vorhanden, Topfgri:ifie 11 cm. Das Kultursubstrat 
bestand zu gleichen T eilen aus Torf und Nadelerde. Die Behandlungen - ins
gesamt 15 - erfolgten im wi:ichentlichen Abstand. Jeder Topf erhielt jeweils 
100 ml einer 0,1 0/oigen p r O t h i  O Ca r b li:isung bzw. einer 0,04'0/oigen Fe n -
a m i no s u 1 f suspension. Phytotoxische Wirkungen traten wahrend der ge
samten Versuchsdauer, die sich vom 7. September 1971 bis zum 8. Februar 1972 
erstreckte, nicht auf. Die T emperatur lag bei 18 bis 20° C. 
Nach siebenwi:ichiger Behandlungsdauer hatte sich der Zustand der Wurzeln 
deutlich gebessert. Beim P r o t h i  o c a r b war eine fast vollstandige Gesundung 
eingetreten, wahrend F e n  a m i no s u l f etwas abfiel, aber noch befriedigte. 
Dieser Unterschied blieb auch bis zum ·Abschlufi des Versuches erhalten. Bei 
Unbehandelt waren die Wurzeln uber die ganze Zeit hin in einer schlechten Ver
fassung. Alle Neubildungen wurden binnen kurzer Zeit wieder vom Schadpilz 
zersti:irt. 
Anthurium scherzerianum. - Diese Pflanzenart wird wie Anthurium andreanum
stark von Pythium splendens geschadigt. Zur Bekampfung des Schadpilzes haben 
wir folgenden Versuch mit P ro t h io c a r b  und Fe n a m i no s u l f  als Ver
gleichsmittel durchgefuhrt: Die gesunden, bewurzelten Jungpflanzen wurden vor 
dem Topfen in einer 0,15 0/oigen bzw. 0,04 0/oigen Bruhe einige Sekunden getaucht 
und dann in ein mit Pythium splendens v erseuchtes Substrat getopft, Topfgrofie 
11 cm. Jedes Versuchsglied (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) umfafite zwei 
Parzellen mit je 25 Pflanzen. Der Versuch begann am 30. April 1974. Die Behand
lungen - insgesamt fiinf - erfolgten im Abstand von drei Wochen. Jede Pflanze 
erhielt 100 ml einer 0,15'0/oigen bzw. 0,040/oigen Bruhe. Die Bonitierungen erfolgten 
nach dem prozentualen Ausfall. In den unbehandelten Parzellen waren nach der 
dritten Bonitierung am 11. Juni alle Pflanzen abgestorben. Bei Fe n a m i no -
s u l f  betrug der Ausfall 16 0/o, bei P ro t h io c a r b 0 °/o. 
Zurn Abschlufi des Versuches am 13. August 1974 hatte sich der Prozentsatz beim 
Vergleichsmittel auf 68 erhi:iht, wahrend er beim Prufmittel gleich blieb. 
In weiteren Versuchen mit P ro t h i  o c a r b sollte auch die Wirkung gegen 
eine durch den Pilz Pythium ultimum hervorgerufene W u r z  e 1 f a  u 1 e an 
Euphorbia pulcherrima Annette Hegg gepruft werden. Als Vergleichsmittel kam 
Fe n a m i no s u 1 f zum Einsatz. Die Jungpflanzen wurden gesund in ,,Jiffy 7" 
herangezogen und zu Beginn des Versuches am 28. September 1972 in ein 
Gemisch aus 7 T eilen TKS 1 und 3 T eilen stark mit Pythium ultimum v erseuchter 
Praxiserde getopft, die Topfgri:ifie betrug 10 cm. J edes Versuchsglied (Mittel, 
Vergleichsmittel, Unbehandelt) bestand aus 6 Parzellen mit je 10 Pflanzen. Die 
erste Anwendung der Mittel erfolgte im Giefiv erfahren (0,1 °/o bzw. 0,04 °/o) einen 
T ag nach dem Topfen, pro Pflanze mit 100 ml. Im Abstand von jeweils 14 T agen 
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wurde die Behandlung filnfmal wiederholt, die T emperatur betrug durchgehend 
18 bis 20° C. 

Schon bei den ersten Bonitierungen - alle vorgenommen nach dem au.Beren 
Gesundheitszustand der Wurzeln - zeigten sich deutliche Unterschiede. Die 
unbehandelten Pflanzen bildeten keine Wurzeln mehr und gingen ein. Bereits 
am 10. Nov ember war Totalausfall eingetreten. Die behandelten Pflanzen 
wuchsen gut weiter. In der Wurzelbildung war das P ro t h i  o c a r b dem 
F e n  a m i no s u 1 f iiberlegen. Das zeigte sich vor allem in der Menge der 
Wurzelmasse. An der Pflanze traten dagegen die Unterschiede nicht so stark in 
Erscheinung. Auch sechs Wochen nach der letzten Anwendung (8. Dezember 1972) 
waren noch keine Anzeichen fur eine Verschlechterung erkennbar. Phytotoxische 
Wirkungen konnten nach sechs Behandlungen nicht beobachtet werden. 

Den Versuch haben wir ein Jahr spater (1973) mit kleinen Veranderungen 
wiederholt. Diesmal wurde Pro t h i  o c a r b 0,15 0/oig gegossen und die Zahl der 
Behandlungen auf v ier reduziert. Die Konzentration von Fe n a m i no s u 1 f 
blieb mit 0,04 0/o gleich. Hierbei waren die Ergebnisse mit denen des Vorjahres 
praktisch identisch. 

Abschliefiend lafit sich folgende l!"'eststellung treffen: Zur Bekampfung von 
Pythium ultimum an Euphorbia pulcherrima ist das Pro t h i  o c a r b dem 
Fe n a m i no s u 1 f in der Wirkung iiberlegen. Hinzu kommt, dafi es sich mit 
B e n  o m y  1 in der Anwendung kombinieren lafit, wodurch gleichzeitig einem 
Befall durch Rhizoctonia solani und Thielaviopsis basicola vorgebeugt werden 
kann. 

Pythium splendens an Scindapsus aureus. - In weiteren Versuchen sollte 
geklart werden, ob die gute Wirkung von Pro t h-i o c a r  b sich auch bei anderen 
Zierp flanzenarten bestatigen lie.Be. Vergleichsmittel war wiederum Fe n -
a m i no s u 1 f (Bayer 5072). Die Jungp flanzen wurden gesund in ,,Jiffy 7" 
herangezogen und zu Beginn des Versuches am 2. Mai 1974 in 3 T eile TKS 2 und 
1 T eil v erseuchter Praxiserde getopft. Die Topfgrofie betrug 10 cm. Jedes Ver
suchsglied (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) setzte sich aus zwei Parzellen 
mit je 25 Pflanzen zusammen. Vor der ersten Giefibehandlung wurden die Ballen 
in 0,15 0/oiger bzw. 0,04°/oiger Briihe getaucht und nach dem Topfen mit 100 ml 
in gleichen Konzentrationen gegossen. Die weiteren Behandlungen erfolgten im 
Abstand von drei Wochen, insgesamt filnfmal. N ach drei Wochen waren bereits 
80 0/o, nach neun Wochen alle unbehandelten Pflanzen abgestorben. Vollig anders 
das Bild in den behandelten Parzellen. Hier wuchsen die Pflanzen stetig weiter 
und bildeten ein dichtes Wurzelge flecht aus. Bei der Endbonitierung am 15. 
August 1974 konnten wir feststellen, dafi Pro t h i  o c a r b gegeniiber dem 
Fe n a m i no s u 1 f eine bessere Wirkung hatte. 

In einem parallel laufenden Versuch haben wir der mit Pythium splendens v er
seuchten Praxiserde 250 ml/m3 Pro t h i  o c a r b bzw. 40 g/m3 Fe n a m i no s u 1 f 
vorbeugend zugesetzt und die gesunden Pflanzen dann hineingetopft. Die 
Wirkung beider Praparate war zunachst ausreichend, begann dann aber nach 
ea. sechs Wochen deutlich abzunehmen. Pro t h i  o c a r  b schnitt gegeniiber dem 
Fe n a m i no s u 1 f etwas besser ab. Dieser Versuch machte deutlich, dafi nach 
ungefahr v ier Wochen Folgebehandlungen notwendig sind. 
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Phytophthora cryptogea an Gerbera. - Gerbera jamesonii gewinnt als Schnitt
blume immer mehr an Bedeutung. Leider sind oftmals groBe Ausfalle durch 
Phytophthora cryptogea zu verzeichnen. Auch hier sollte in einem Versuch 
gekliirt werden, ob P r o  t h i  o c a r  b diese verheerende Krankheit einzudiimmen 
vermag. Als Vergleichsmittel diente erneut Fe n a m i n o  s u 1 f. Jede Versuchs
parzelle (Mittel, Vergleichsmittel, Unbehandelt) bestand aus 50 Pflanzen. Die 
bewurzelten Jungpflanzen wurden in 0,15 °/oiger bzw. 0,04'°/oiger Bruhe getaucht 
und nach dem Topfen mit 100 ml je ller Topf gegossen. Das Substrat bestand aus 
einem Teil infizierter Praxiserde und drei Teilen TKS 2. Der Versuch begann am 
30. April 1974. Alle Bonitierungen erfolgten nach dem prozentualen Ausfall der
Pflanzen. Bereits nach drei Wochen war der unbehandelte Teil zu 100 0/o ab
gestorben. Beim P r o  t h i  o c a r  b lag der Ausfall bei 10 °/o, beim Fe n a m i n o  -
s u 1 f betrug er 32 '°/o. Am 2. Juli 1974 muBte dann der gesamte Versuch
abgebrochen werden, da zu diesem Zeitpunkt in der Vergleichmittel-Parzelle die
letzte Pflanze abgestorben war, beim Prufmittel erreichte der Ausfall 44 0/o.

Dern Ergebnis sei noch hinzugefugt, daB wir den Grad der kunstlichen Infektion 
extrem hoch ansetzten. Weitere Versuche dieser Art sind vorgesehen. 

(H. B r a u n  m i  11 e r , Berlin) 

E t r i d  i a z o 1 bei Chrysanthemenstecklingen. Begunstigt durch hohe 
Temperaturen und einen hohen Feuchtigkeitsgehalt kann Pythium erhebliche 
Verluste in Bewurzelungsbeeten fur Chrysanthemenstecklinge verursachen. Zur 
Bekiimpfung dieses Schadpilzes setzten wir E t  r i d  i a z o 1 (AAterra) mit 2 g/m2 

und F e n  a m i n o  s u 1 f (Bayer 5072) mit 4 g/m2 ein. 

Das mit Pythium u1timum verseuchte Substrat bestand aus zwei Teilen TKS 1 
und einem Teil Praxiserde. Jede Parzelle enthielt jeweils 100 Stecklinge der 
Sorten Emilia Bronce und Glowing Mandalay. Die Bonitierungen erfolgten nach 
dem prozentualen Ausfall der Stecklinge. Am 18. Marz 1974 begann der Versuch, 
die Bonitierungen wurden am 3. und 9. April 1974 vorgenommen. In den un
behandelten Parzellen waren am 3. April 12 0/o und am 9. April 81 0/o der Steck
linge ausgefallen. Beim Fe n a m i n o  s u 1 f betrug der Ausfall O bzw. 2 0/o. 
E t  r i d  i a z o 1 schnitt am besten ab. Alle Stecklinge waren nach der 2. Boni
tierung gut bewurzelt. (H. B r a u  n m  i 11 e r , Berlin) 

Ramu1aria primu1ae an Primuia acau1is. - Diese Blattfleckenkrankheit kann 
besonders in den Wintermonaten zu groBen Ausfallen fuhren. Zur Eindiimmung 
wurde am 8. Oktober 1974 folgender Versuch mit T ri f o r  i n  e (Saprol) 0,15 °/o 
und B e n o  m y  1 (Benomyl) 0,1 °/o durchgefuhrt: 

Alle Parzellen (Mittel, Unbehandelt) bestanden aus 50 Pflanzen. Die Behand
lungen wurden bei beginnendem Befall eingeleitet und erfolgten im lOtiigigen 
Abstand insgesamt 3mal. Bei den Bonitierungen in den Wertzahlen 1 bis 9 zeigten 
sich nach 20 Tagen bereits die ersten Unterschiede. T r i f  o r i n  e fiel nach der 
ersten Behandlung von 2 zuniichst auf 3 ab. Die Wirkung setzte verzi:igert ein und 
Neubefall trat nicht mehr auf (1). B e n o  m y  1 erbrachte ebenfalls ein gutes 
Ergebnis (2). Es stellten sich aber nach der zweiten Behandlung leichte Wuchs
depressionen ein, die erst in den folgenden Wochen uberwunden werden konnten. 
Daher durfte T r i  f o r  i n  e fur diesen Indikationsbereich besser geeignet sein. 

(H. B r a u n m i 11 e r, Berlin) 
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W e i  fl e r  C h r y s a n t h e m  e n  r o s t (Puccinia horizana) an Chrysanthemum 
indicum Emilia Bronce. - Der Bekiimpfung dieser Krankheit diente der 
folgende Versuch: Zurn Einsatz kamen T r i  f o r  i n  e (Saprol) 0,15 0/o und 
0 x y c a r b o x  i n  (Plantvax) 0,1 0/o. J ede Parzelle (Mittel, Unbehandelt) bestand 
aus 25 Pflanzen mit drei Wiederholungen. Behandelt wurde dreimal im wochent
lichen Abstand. Die Bonitierungen erfolgten in den Wertzahlen 1 bis 9. Gespritzt 
wurde bei beginnendem Befall. Versuchsbeginn war der 5. August 1974. Bereits 
nach 14 Tagen hatte Ox y c a r b o x  i n  die Krankheit vollig zum Stillstand ge
bracht. Neubefall war nicht mehr zu beobachten. Bei den mit T r i f o r  i n  e 
behandelten Pflanzen trat zuniichst eine Verschlechterung bis zur Wertzahl 6 ein, 
dann begann eine deutliche Besserung und nach vier Wochen war der Befall bis 
auf einige wenige Stellen zurilckgegangen. Es sieht demnach so aus, als hiitte 
T r i  f o r  i n  e eine liingere Anlaufzeit bei der Bekiimpfung des Weiflen Chrys
anthemenrostes. 

Im Jahr zuvor hatte der gleiche Versuch ein negatives Ergebnis. Der Grund dafilr 
ist uns unbekannt (Jahresber. Deut. Pflanzenschutzd. 20, 1973, S. 130, Braun
schweig 1974). (H. B r a u n  m i  11 e r ,  Berlin) 

13.9.2. Schadlinge 

Bekiimpfung von W u r z e l l ii u s e n  an U s a m b a r a v e i l c h e n: Die Wirk
stoffe D i m e t h o a t ,  M a 1 a t h i  o n ,  P a  r a t h i o n und P r o p o x u r wurden 
im Gieflverfahren (100 cm3/8-cm-Topf) geprilft. In der Wirkung auf den 
Schiidling sowie hinsichtlich der Wurzelneubildung und Pflanzenentwicklung 
waren alle Wirkstoffe, mit Ausnahme von Malathion, das leicht abfiel, gleich gut 
wirksam. (Krista T r o j a n , BLBP Milnchen, Bayern) 

Starker Befall durch die R h o  d o  d e n  d r o n  - H a u t  w a n  z e (Stephartitis 
rhododendri) an mittleren und groflen Exemplaren von Rhododendron cataw

biense-Hybriden in Parkanlagen von Bad Orb bot Gelegenheit zu orientierenden 
Versuchen mit den systemischen Insektizid-Granulaten T e  m i  k 1 0  G und 
C u r  a t e  r r im Vergleich zu E 6 0 5 f o r t e  0,05 0/o + Netzmittel nach Vor
schrift. Die mittelgroflen Pflanzen wurden im blilhenden Zustand. am 5.6.1974 
mit 5 g/m2, 10 g/m2

, 15 g/m2 Temik 10 G und 10 g/m2 Curaterr behandelt und am 
6.6.1974 ausgiebig gewiissert. Der Ausgangsbefall wurde als ausgeglichen fest
gestellt. Die Bonitierungen am 18. 6. und 25. 6. 1974 ergaben eine ausgezeichnete 
Wirkung von Temik 10 G bei allen drei Aufwandmengen, gegen die Curaterr und 
selbst Parathion abfielen. Bei der letzten Bonitierung betrug die durchschnitt
liche Anzahl Larven/Blatt an den mit Temik behandelten Pflanzen 0, bei 
Curaterr 8 und bei Unbehandelt 35. Diese gilnstigen und auch anhaltenden 
Erfolge von Temik 10 G wurden auch bei den groflen Striiuchern festgestellt. 
Schiiden wurden nicht beobachtet. 

Bekiimpfung der W e i fl e n  F 1 i e g e an Pelargonium grandifiorum. - Versteckte 
Lebensweise, hohe Widerstandsfiihigkeit der Ruhestadien und hohe Ver
mehrungsraten sind mit der Grund fur die Zuordnung der Weiflen Fliege zur 
Gruppe schwer bekiimpfbarer Schiidlinge. Die Wirksamkeit verschiedener 
Insektizide wurde an riiumlich isoliert aufgestellten und stark mit Weifler Fliege 
befallenen Pelargonium grandifiornm-Topfpflanzen verglichen. M e t h  a m i d  o -
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p h o s  (Tamron 0,1 0/o), Me t h  o m y l  (Lannate 25 W 0,1 0/o) und A z  i n p  h o s
ii t h y  1 (Gusathion H 0,2 '0/o) erwiesen sich in zwei Versuchen als Praparate mit 
hoher Anfangs- und hoher Dauerwirkung. Die Wirkung von Lannate 25 W lieB 
nach 14 bis 21 Tagen etwas nach, die von Tamaron hielt etwa eine Woche langer 
an. Gusathion H verhielt sich uneinheitlich; in einem Versuch konnten noch nach 
28 Tagen nur wenige Imagines festgestellt werden, in einem zweiten Versuch 
lag das Wirkungsniveau deutlich unter dem der beiden vorgenannten Priiparate. 
Unter den Mitteln ohne Dauerwirkung war Me v i n  p h o s  (PD 5 0,05 0/o), 
D i c h l o r v o s  (Dedevap 0,2 °/o) und P y r e t h r u m  + R o t e n o n  (Derro 
0,2 0/o) einem Priiparat auf pflanzlicher Wirkstoffbasis eindeutig unterlegen. Mit 
Derro waren hohe Abtotungsraten unmittelbar nach der Behandlung zu erzielen. 
Von den beiden herkommlichen systemischen Insektiziden war D i m e  t h o  a t  
(Roxion 0,1 0/o) weit besser wirksam als D e  m e t  o n  (Metasystox 0,1 °/o). Der 
Wirkungsweise beider Priiparate entsprechend war erst nach 2 bis 3 Wochen das 
Wirkungsmaximum erreicht. Ein Priifmittel auf T r i  a z o p  h o s  - Basis besitzt 
im Vergleich zu den eingangs erwiihnten Priiparaten mit hoher Dauerwirkung 
eine nur unterdurchschnittliche Wirkung. (R. S c h i e  t i n g e  r ,  Rheinland-Pfalz) 

Einflu.B von Insektizidbehandlungen auf die Stecklingsbewurzelung bei Pelar
gonium grandifiorum. - In einigen Siitzen von Pelargonium grandifiorum

Vermehrungen trat nach vorausgegangenen Me t h  a m i d  o p  h o s  - (Tamaron-) 
Spritzungen gegen B 1 a t  t 1 ii u s e  starker Botrytis-Befall verbunden mit hohen 
Ausfallquoten auf. In einem Versuch stieg sowohl nach Behandlung mit Tamaron 
als auch M e t  h o m y  1 (Lannate 25 W) und P i  r i m  i c a r b (Pirimor) der Anteil 
Botrytis-befallener Stecklinge von 7 0/o in Unbehandelt auf 33, 28 bzw. 28 0/o an. 
Der Gesamtausfall an Stecklingen nahm von 15 '0/o in der Kontrolle auf 35, 27 
und 23 0/o zu. Bei Spritzungen mit drei- und zehnfach iiberhohter Konzentration 
der drei genannten Priiparate erhohte sich der Ausfall bei Lannate 25 W nicht; 
bei Pirimor nur geringfiigig; bei Tamaron entstand starker, in der hochsten 
Konzentration sogar Totalschaden. Zwischen den zwolf gepriiften Sorten be
standen nur graduelle Unterschiede, White Swan, Autumn Haze, Nelli und 
(etwas weniger) Frau Marie Vogel reagierten auf die Tamaron-Behandlung am 
empfindlichsten. Bei Lannate 25 W und Pirimor waren keine Sortenunterschiede 
festzustellen. (R. S c h i e  t i n g e  r, Rheinland-Pfalz) 

Bekiimpfung von Larven des D i c k m  a u  1 r ii .B 1 e r  s an Cyclamen. - In einem 
Tastversuch zur Bekiimpfung der Larven des D i c k  m a  u 1 r ii B 1 e r  s an 
Cyclamen persicum Leuchtfeuer wurden folgende Priiparate im Gie.Bverfahren 
eingesetzt: Me t h  a m i d  o p  h o s  (Tamaron, 0,10/o), Me r c ap t o  d i m e  t h u r 
(Mesurol, 0,1 '0/o), 0 x a m  y 1 (Vydate, 0,1 0/o), Me t h  o m y  1 (Lannate, 0,1 0/o). 
Jedes Versuchsglied bestand aus fiinf Pflanzen in 12-cm-Topfen. Dern Substrat 
(Torf) wurden jeweils fiinf Larven/Topf zugesetzt. 

Den besten Abtotungserfolg erzielte Tamaron mit etwa 70 0/o. Bei den anderen 
Priiparaten wurden nur 30 bis 40 0/o der Larven abgetotet. Bei der etwa einen 
Monat nach der Behandlung eingesetzten Blute konnten im Zeitraum von 
25 Tagen bei Unbehandelt 42, bei Tamaron 18, bei Mesurol 35, bei Vydate 34 und 
bei Lannate 36 Bliiten geerntet werden. Tamaron fiihrte dariiber hinaus zu einer 
starken Blattrandvergilbung und einer leichten Blaufarbung der Bliiten. 
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Erfahrungen im Zierpflanzenbau (Schadlinge). - Chrysanthemen unter Glas der 
Sorten Marocco und Mefo wiesen Befall durch die G e m  e i n  e oder B o h  n e n  -
s p i n  n m  i 1 b e  (Tetranychus urticae) auf (Rudow). Verbreitet wurden Freiland
chrysanthemen durch B 1 a t  t w a n  z e n  geschadigt (u. a. Lichtenrade). 

Cyclamen waren von We i c h  h a u  t m i  1 b e n  befallen (Gartenbaubetriebe in 
Marienfelde und Spandau). E u 1 e n  r a u  p e n  richteten an Alpenveilchen einer 
Rudower Giirtnerei starkere Schaden an. Chrysanthemenbhiten wurden ebenfalls 
befressen (Britz). Auffallend haufig filhrte das Auftreten von Eulenraupen an 
Zonalpelargonien auf Balkonen zu Anfragen im Pflanzenschutzamt Berlin. 
Primeln und Sommer astern litten verschiedentlich unter E r  d r a u p  e n  fraB 
(Dahlem, Rudow, Zehlendorf). 

We i B e F 1 i e g e n  (Trialeurodes vaporariorum) schadigten in einem Britzer 
Betrieb Euphorbia pulcherrima und Fuchsien in starkerem MaBe, weitere 
Meldungen aus Berliner Betrieben bezogen sich auf den Befall an Edel
pelargonien und Gerbera. 

An Gladiolen entstanden verbreitet Saugschaden durch den G 1 a d  i o 1 e n  -
b 1 a s  e n  f u B (Taeniothrips simplex). B 1 a s  e n  f il B e  wurden auBerdem an 
Chrysanthemen der Sorte Breitner, an Edelnelken und Sommerastern (u. a. 
Kladow, Rudow) festgestellt. 

Eine ungefahr 0, 75 ha groBe Rasenflache in Zehlendorf wies als Folge des Befalls 
durch Engerlinge des G e m  e i n  e n  B r a c h  k ii f e r  s (Amphimallon solstitiale) 
ausgedehnte Fehlstellen auf. 

Die A z a 1 e e n  m o t t e (Caloptilia azaleella) trat an Rhododendron simsii der 
Sorten Ambrosiana und Reinhold Ambrosius auf (Marienfelde). 

Alpenjohannisbeeren (Ribes alpinum) in i:iffentlichen Grilnanlagen zeigten viel
fach Rundknospenbildung, die von der Jo h a n  n i s  b e e r g  a 11 m i  1 b e
(Cecidophyes ribis) herrilhrte. 

Der G e m  e i n  e G o  1 d a f t e r  (Euproctis chrysorrhoea) ist sowohl in Rudower 
Garten als auch im Bereich der Gropiusstadt auBerordentlich stark schadlich 
geworden. Unter der Kalamitat litten nicht nur Obstgehi:ilze, sondern auch Rosen 
und Laubgehi:ilze in Grilnanlagen sowie an StraBen, vor allem Eichen. 

Allgemein war an Sommerastern die durch die K 1 e i n  e P f 1 a u  m e n  b I a t  t -
1 a u  s (Brachycaudus helichrysi) verursachte ,,Krauselkrankheit" anzutreffen. 

S il B w a s  s e r  s c h w a  m m  e (Ephydatia fiuviatilis) ilberzogen Wasserpflanzen 
wie Ceratophyllum, Hippuris vulgaris, Nymphaea-Hybriden und Potamogeton 

natans in erheblichem MaBe (Staudenbetrieb in Kladow). 

Im Berichtsjahr spielten die verschiedenen an Zierkoniferen aufgetretenen 
Schaden eine ungewi:ihnlich groBe Rolle. An Taxus in i:iffentlichen Grilnaniagen, 
Garten und in einer Baumschuie (Lichtenrade) waren die Schadbiider der 
Tax u s  g a I Im i 1 b e  (Cecidophyes psilaspis) zu beobachten. Na d e  1 h o  1 z -
s p i n  n m  i 1 b e·n (Oligonychus ununguis) wurden haufiger an Blaufichten, 
Omorikafichten, Zuckerhutfichten und Juniperus spp. sowie gelegentlich an 
Chamaecyparis spp. und Thuja occidentalis festgestellt. 

Zahlreiche Anfragen betrafen die F i c h t  e n  r i:i h r e n  1 a u  s (Liosomaphis 
abietinum) an Blaufichten, die auch in einigen Fallen an Omorikafichten gefunden 
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wurde. Eine groBere Anzahl von Meldungen bezog sich auf das Auftreten von 
F i c h t  e n  g a 11 e n  1 a u  s e n  an Rotfichten. Gleiches galt fur die D o u g  1 a s  i e n
w o 11 a u  s (Gilletteella cooleyi) und die E u r o p a  i s  c h e  K i e f e r  n w o 11 a u  s 
(Pineus pini). 

Juniperus spp. waren nicht selten von der W a c h  o 1 d e  r s c h i  1 d 1 a u  s (Diaspis
visci) befallen. (H.-P. P 1 a t e , Berlin) 

13.9.3. Unkrauter 

Unkrautbekampfung in Z i e r  g e h  o 1 z e n  (Thujen, Tannen, Schwarzkiefern) 
mit C as a r o n  K o  m b i  40 kg, K e r b  5 kg, C a r  a g a r  d 15 kg, G e  s a to p  +
K e r b  1,5 + 5 kg/ha: Nur Casaron Kombi war in der Wirkung ausreichend. 
Kerb versagte bei den meisten Samenunkrautern und auch die Quecke wurde 
nicht ausreichend erfaBt, obwohl bereits am 21. Februar gespritzt wurde. Die 
Mischung mit Gesatop filhrte zu relativ sauberen Flachen. 

(Me t z , AfLuB Regensburg, Bayern) 

Zur Mo o s b e k a m p f u n g  i n  E n z i a n  zeigte Ma n e b  (0,20/oig mit 21/m2 

angegossen) gute Wirkung, vor all em gegen S i 1 b e r b i  r n m  o o s und D r e  h -
m o o s. B r u n  n e n  1 e b e r  m o o s wurde dagegen weniger gut bekampft. 
D e  1 e g o  1 (3 0/oig) zeigte eine ahnliche Wirkung. B r e s t  a n, A f a  1 o n  und 
T e n o r  a n  verursachten Schaden an den Kulturpflanzen. Das N i e d e r  -
1 i e g e n  d e  Ma s t  k r a u  t wurde allgemein schlecht erfaBt. 

(A. H e  i 13, AfLuB Augsburg, Bayern) 

In einem Versuch bei Stiefmtitterchen (Viola wittrockiana Hybriden) wurden 
14 Tage nach dem Pflanzen die Praparate T e n o r  a n  7 kg/ha, R a m  r o d 7 kg/ha 
und V e n  z a r 1,5 kg/ha eingesetzt. Venzar 1 kg/ha + B e t  a n  a 1 4 1/ha konnte 
in einer Parzelle gespritzt werden, in der die Unkrauter schon aufliefen. Die 
Wirkung von Venzar + Betanal war sehr gut auf die Unkrauter. Einige wenige 
spatkeimende B 1 u t h i  r s e n  wurden nicht erfa13t. Von den anderen eingesetzten 
Praparaten schnitt Venzar am besten ab. Die Kulturpflanzenvertraglichkeit von 
Venzar war gut. Nicht erfa13t wurden die spatkeimende K a m i  11 e und einzelne 
Bluthirsepflanzen. (R. B e r tr a m ,  FR, Baden-Wtirttemberg) 

Versuch zur Sortenvertraglichkeit von Chrysanthemen (Beetsorten). 
T e n o r  a n  wurde am 4. September mit 7 kg/ Ar 14 Tage nach der Pflanzung 
gespritzt. Der Boden war feinkrtimelig und feucht. Die Unkrauter ( F r  a n  -
z o s e n  k r a u  t und W e i  13 e r  G a n s  e f u 13 ) befanden sich im 2-Blatt-Stadium. 
Die Sorten Twinkle, Orchid Helen, Amber Glory und Denise zeigten keinerlei 
Schaden oder Wuchshemmung. Die Sorte WeiBes Bukett reagierte mit leichten 
Blattaufhellungen. Der Neuzuwachs war gut. 

(R. B e r  t r a m , FR, Baden-Wtirttemberg) 

Gegen W i n d  e wurde Ro n s  t a r  in der fur den Weinbau zugelassenen 
Dosierung mit bestem Erfolg und ohne Schadigung der Kulturen ah August 1974 
in Maiblumen, Spargel und Ligusterhecken eingesetzt. Dabei handelte es sich 
sowohl um Acker- als auch um Zaunwinde. (Frankfurt) 
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Unkrautbekiimpfung in Sommerblumen. - Neben den bereits in Sommer
blumen zugelassenen Herbiziden C h 1 o r o x  u r o n  (Tenoran 7 kg/ha), Pr o p  a -
c h 1 o r (Ramrod 7 kg/ha) und C h 1 o r  a m  b e n  (Amiben-Granulat 100 kg/ha) 
wurden Pr o p y z a m i d  (Kerb 50 W 3 kg/ha), C a r b e t a m i d  (Legurame 
flussig 10 1/ha) und O x  a d  i a z o n  (Ronstar 81/ha) auf ihre Vertriiglichkeit in 
Tagetes erecta, Callistephus chinensis, Dianthus chinensis, Antirrhinum majus, 
Zinnia elegans und Matthiola incana bei Nachpflanzanwendung gepriift. Tenoran 
entfaltete zwar die beste Unkrautwirkung, fiihrte jedoch bei Callistephus, 
Antirrhinum, Zinnia und Matthiola zu mehr oder weniger starken Veriitzungen. 
Bei nur schwacher herbizider Wirkung verursachte Ramrod an den Kulturen 
keine Schiiden. Durch Amiben-Granulat, Kerb 50 W und Legurame fliissig wurde 
lediglich Dianthus chinensis etwas im Wuchs gehemmt, alle anderen Arten 
erwiesen sich als vollig vertriiglich. Kerb 50 W und Legurame fl. befriedigten in 
ihrer herbiziden Leistung, beide Priiparate konnten in den genannten Sommer
blumenarten mit Ausnahme von Dianthus zur Unkrautbekiimpfung eingesetzt 
werden. Mittlere bis starke Veriitzungen waren bei allen Kulturen nach An
wendung von Ronstar festzustellen, die sich jedoch bei Dianthus nach 3 bis 4 
Wochen wieder vollkommen auswuchsen. Wenn uberhaupt, dann diirfte Ronstar 
nur bei N elken ohne groflere Gefahr angewendet werden konnen. 

(R. S c h i e t  i n  g e r ,  Rheinland-Pfalz) 

Q u e c k  e n  bekiimpfung mit Pr o p  y z a m i d e  in Zierstauden. - Wenn es der 
Q u e c k  e (Agropyron repens) gelingt, sich in Staudenbestiinden anzusiedeln, 
wird sie sich schnell zu einer starken Konkurrenz fiir die Kultur entwickeln. Es 
wurde daher die Moglichkeit einer Bekiimpfung mit chemischen Mitteln uber
priift. Viele Staudenarten ziihlen zur Familie der Kompositen, deshalb wurde 
Pr o p  y z a m i d  (Kerb 50 W) gewiihlt, dessen Wirkungsspektrum vom Kopf
salat weitgehend bekannt war. Da der Wirkstoff bei hohen Temperaturen wenig 
stabil, gegen Quecke aber eine lange Wirkungsdauer notwendig ist, wurde im 
Spiitherbst 1973 in den Kompositen Aster novi-belgii, Erigeron, Leontopodium 
und Scabiosa caucasica appliziert. Als Aufwandmengen wurden 2, 2,5 und 3 kg/ha 
gewiihlt. 

Die Quecke war bei der 1. Bonitur am 22.4.1974 in den drei Varianten sehr gut 
erfaflt. In den Dosierungen von 2 und 2,5 kg/ha zeigte die Wirkung bei der zweiten 
Bonitur Ende Mai 1974 schon abfallende Tendenz. Wiihrend des Sommers 1974 
war hier schon wieder leichter Neuzuwachs festzustellen. Fiir einen ausreichen
den Dauererfolg miissen mindestens 3 kg/ha appliziert werden. Ob noch hohere 
Aufwandmengen tragbar sind, hiingt von der Vertriiglichkeit ab. Skabiosen 
reagierten auf 3 kg/ha mit zeitweiligen Wuchsdepressionen, die sich aber auf den 
spiiteren Ertrag nicht negativ auswirkten. Die anderen Arten wurden nicht 
geschadigt. Paa annua wurde vollkommen erfaflt. Es liefen auch spiiter keine 
Pflanzen mehr au£. (K. H o  f m a n  n ,  Rheinland-Pfalz) 

C h r y s a n t h e m  e n  (Chrysanthemum indicum). - Als Herbizid wird im 
Chrysanthemenanbau unter Glas hiiufig T e n o r  a n  mit 7 kg/ha eingesetzt. 
Erfahrungsgemiifl zeigen die einzelnen Sorten eine unterschiedliche Vertraglich
keit. Wiihrend an den Sorten Galaxy gelb, Fiji Mefo, Sunburst Mefo, Improved 
Mefo, Japanerin, Rivalry, Rose Spider, Snowstar und White Spider Schiiden nicht 
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beobachtet wurden, zeigten die Sorten Deep Escapade, Blue Marble, Cassandra, 
Nero, Promenade, Resilent, Tuneful gelb und White Marble Blattrandauf
hellungen in unterschiedlicher Starke. Wiihrend der Vegetationsperiode ver
wuchsen die Schiiden wieder. 
S t i e f  m ii t t e r  c h e n  (Viola wittrockiana). - Zur Bekiimpfung breitbliittriger 
Unkriiuter und Ungriiser wurden versuchsweise die Priiparate D o s  a n  ex 
(3 kg/ha), T r i  b u n  i 1 und D i c u r  a n  ( 2  kg/ha) drei Wochen nach der Pflanzung 
mit 600 1/ha Waser ausgebracht. Als Leitunkriiuter traten auf: H i r t e  n 
t ii s C n e 1, K r e  u z k r a u  t ,  VO g e 1 m i  e r  e und E i n  j ii h rig e R i s  p e. Gut 
bekiimpft wurden Hirtentiischel, Vogelmiere und Einjiihrige Rispe. Kreuzkraut 
wurde deutlich geschiidigt, ohne aber vollig abzusterben. Die Vertriiglichkeit von 
Dicuran war gut. Dosanex und Tribunil verursachten an den Stiefmiitterchen 
Blattrandaufhellungen und Blattrandnekrosen. (Schleswig-Holstein) 

Bekiimpfung von Polygon um cuspidatum (J a p a n  i s  c h e r  K n  6 t e r  i c h )  in 
Zier- und Hausgiirten. - Besonders in voriibergehend vernachliissigten Klein
giirten kann sich der J a p a n  i s  c h e  K n  6 t e r  i c h ansiedeln, um spiiter allen 
Bemiihungen um Beseitigung zu trotzen. In einem derart betroffenen Garten 
wurde ein Bekiimpfungsversuch mit Herbiziden angelegt. Die angefiihrten Wirk
stoffe wurden in mehrfacher Uberdosierung mittels Riickenspritze, unter Ver
wendung eines Spritzschirmes zur Vermeidung von Schiiden an Nachbarkulturen 
(Cotoneaster, Rosen, Koniferen), die zum Teil mit dem Knoterich innig vermengt 
wuchsen, ausgebracht. Als unzureichend erwies sich 2, 4 D + 2, 4, 5 T. Am 
besten wirksam war der hierfiir nicht zugelassene Wirkstoff P i  c 1 o r  a m  
(Tordon): Eine einmalige Behandlung fiihrte nach langsamer Anfangswirkung zu 
98 °/oiger Abtotung des Knoterichs ohne spiiteren wesentlichen N euaustrieb. 
Geeignet waren aber auch I ox y n i 1 + D P  (Certrol DP) und B e n  t a  z o n  +
D P  (Basagran DP). Die Anwendung dieser beiden Mittel fiihrte jeweils zu einem 
raschen Zusammenbruch der behandelten Pflanzen innerhalb einer Woche. Es 
entwickelte sich aber nach einigen Wochen ein geschwiichter Neuaustrieb. Nach 
insgesamt drei Behandlungen in vierwochigen Abstiinden schien der Knoterich 
durch Certrol DP zu ea. 90 (J/o urid durch Basagran DP zu ea. 95 °/o vernichtet. Im 
Friihjahr und Friihsommer des folgenden Jahres waren noch einmal zwei Be
handlungen im Abstand von vier Wochen mit den beiden DP-haltigen Mitteln 
erforderlich, um auch den stark geschwiichten Neuaustrieb des Folgejahres aus
zuloschen. (H. F. L i c h t e , Hamburg) 

13.10. Grilnland und Rasen 

Erste Versuche zur K 1 e e k r e  b s - Bekiimpfung mit systemischen Fungiziden 
nach Verbot des B r a s s i c o i in Hohenkammer und Eberting lassen erkennen, 
daB die Kleekrebsbekiimpfung in Zukunft u. U. kostengiinstiger als bisher mit 
B e n  o m y  1 (500 g/ha) oder C e r  c o b i n  M (600 glha) bei etwa gleichem 
Wirkungsgrad wie mit Brassicol erfolgen kann. Die giinstigsten Spritztermine 
liegen wie bisher schon kurz nach den ersten stiirkeren Frosten ab Mitte Oktober. 

(K. K 6 n i g ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

H ex e n  r i ng e im Rasen. - Um die Moglichkeit einer chemischen Bekiimpfung 
zu erproben, wurde mit E u p  a r e  n 2 °/o, Q u e c k  s i 1 b e  r 0,5 °/o, 0 r t  h o  z i d



224 Erfahrungen und Versuche 

0,8 '°/o, M a n e  b 0,8 °/o, B r e s t  a n  0,3 °/o, C e r  c o b i n  M 0,4 °/o + P o  1 yr a m
K o  m b i  0,8 °/o, D e  1 e g o  1 1 °/o kraftig angegossen. Ein Erfolg war nicht fest
zustellen. ( M e t z , AfLuB Regensburg, Bayern) 

Unkrautbekampfung im Zierrasen. - Gegenilber Unbehandelt war die Wirkung 
von B a n  v e 1 M (0,6 ccm/m2) gegen L ow e n  z a h  n ,  H a h n e  n f u B, B r e i t  -
w e g e r i c h und Gil n s e 1 gut, . gegen Gu n d e r  m a n  n befriedigend, 
C e r t  r o 1 DP (0,6 ccm/m2) wirkte gut gegen H a h n e  n f u B, B r e i t  w e  g e -
r i c h, Gil n s e 1 und Gu n d e r m a n  n ,  L ow e n z ah n wurde nur befriedi
gend erfaBt. Die Behandlung wurde einmal vorgenommen. Am Rasen konnten 
keinerlei Schaden festgestellt werden. (R. B il h 1 ,  S, Baden-Wilrttemberg) 

In einem Versuch zur Bekampfung verschiedener Unkrauter, insbesondere des 
L o w e n z a h n s und des S t u m p f b 1 a t t r i g e n A m p f e r s kamen folgende 
Praparate zum Einsatz: C a s o  r on G (0,5 g/Pfl.), Casoron G + B a s  a g r  a n  DP 
(6 I/ha), M - FI u i d  (3 I/ha), MC P B  - F 1 u i d  (5 I/ha), KV - F 1 u i d  (5 I/ha), 
A s  u 1 o x  (41/ha), und C o m b  i - F 1 u i d  (31/ha). 

Uber das Ergebnis dieses Versuches kann zusammenfassend folgendes gesagt 
werden: 

1. Lowenzahn ist mit dem preisgilnstigen Combi-Fluid zu verschiedenen Auf
wuchszeiten erfolgreich zu bekampfen.

2. Die Bekampfung des Ampfers ist mit Casoron Gin Horstbehandlung moglich.
Dabei entstehen Kahlstellen, auf denen sich andere Pflanzen nur schwer
ansiedeln. Daher ist die Behandlung mit Asolux, evtl. in Verbindung mit
Combi-Fluid, vorteilhafter. Jedoch entstehen auch hier Kahlstellen, auf denen
haufig die Ansiedlung von Vogelmiere beobachtet werden konnte. Eine Nach
behandlung wird sich bei der Bekampfung des Ampfers bei den beiden
Mitteln nicht umgehen lassen.

Ein zweiter Versuch befaBte sich mit der Gr il n 1 a n d  e r  n e u e r  u n g nach den 
Empfehlungen von Prof. J a h n-D e e s  b a c h (NaTA-Raps-Graseinsaat). Es 
konnte bereits festgestellt werden, daB diese Methode erfolgreich ist. Uber die 
genauen Ergebnisse kann erst zu einem spateren Zeitpunkt berichtet werden. 

C e r t  r o 1 DP ein wirksames Herbizid in Zierrasen. - In Zierrasen breiten sich 
oft schwer bekampfbare Unkrauter, zu denen auch die Veronica-Arten zahlen, 
starker aus. Sie werden von vielen herkommlichen Rasenherbiziden auf Wuchs
stoffbasis nur unvollstandig erfaBt. Um diese Lucke bei Rasenherbiziden zu 
schlieBen, wurde im Vergleich zu MC PA + T B  A (Rasen-Utox 10 I/1000 1) die 
Wirkstoffkombination I o x  y n i 1 + D P (Certrol DP 8 1/1000 1) geprilft. 
F a d e n  e h  r e  n p r e  i s  (Veronica filiformis) trat als einziges Unkraut, aber in 
betrachtlichem Umfang auf. 75 0/o des Bodens waren von diesem Unkraut ilber
wuchert. Rasen-Utox zeigte sich ah der ersten Bonitur nicht voll wirksam gegen 
Veronica filiformis. Der Zustand dieser Parzellen glich nach drei Monaten dem 
der unbehandelten Teilstilcke. Certrol DP erbrachte von Beginn an eine sehr 
gute Wirkung gegen dieses schwer bekampfbare Unkraut. Diese Wirkung hielt 
konstant ilber drei Monate an. 
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Ehrenpreis in Zierrasen ist demnach IT1it Certrol DP gut bekampfbar, ohne daB 
der Rasen geschadigt wird. Trotz des hoheren Preises von Certrol DP kann es 
wegen seiner hohen Wirksamkeit nach der Zulassung zur Unkrautbekampfung 
empfohlen werden. (W. K a m p  e und K. H e  r r b r u c k , Rheinland-Pfalz) 

Feldmaus. - Die Feldmausgradation, die 1974 in verschiedenen Befallsgebieten 
in Weser-Ems mit insgesamt 50 OOO ha stark bis sehr stark befallener Flache ver
heerende AusmaBe annahm, wurde dazu genutzt, die Wirksamkeit von zwei neu 
entwickelten Rodentiziden zur Flachenbehandlung auf Griinland zu priifen. In 
mehreren Versuchen mit einem c h 1 o r  o p  h a  c i n  o n  haltigem Giftgetreide, das 
mit 15 bis 20 kg/ha in Reihen auf die Bodenoberflache ausgebracht wird, konnte 
kein zufriedenstellender Bekampfungserfolg erzielt werden. Die Priifung dieses 
Praparates wird fortgesetzt. Mit einem breitwilrfig auszustreuenden pelletierten 
Kodermittel (Wirkstoff: C r i m i  d i n) wurden im Winterhalbjahr 1973/74 mit 
15 kg/ha durchaus zufriedenstellende Wirkungsgrade erreicht. Vom Mai bis 
September 1974 wurde das Mittel in insgesamt neun weiteren Versuchen mit 
10 kg/ha im Vergleich zu C a s t  r ix - Giftkornern, die in die Feldmauslocher 
ausgelegt wurden, geprilft. Obwohl auf den behandelten Flachen stets zahlreiche 
tote Feldmause zu finden waren, konnten mit wenigen Ausnahmen bei den 
Erfolgskontrollen mit Hilfe des Fallenganges zwischen ,,Behandelt", dem Prilf
mittel und dem Vergleichsmittel nur geringe oder keine Unterschiede festgestellt 
werden. Spater war dann allerdings sowohl auf den Versuchsflachen als auch auf 
Flachen, auf denen Landwirte Castrix-Giftkorner ausgelegt hatten, ein deutlich 
besserer Graswuchs festzustellen und die behandelten Flachen hoben sich als 
,,grilne Inseln" von der Umgebung ab. Da eventuelle Nebenwirkungen auf andere 
freilebende Tiere als die F e  1 d m a  u s am ehesten auf gr6Beren zusammen
hangenden Flachen erfaBt werden konnen, wurde das Praparat mit Genehmigung 
der BBA in einem GroBflachenversuch auf 46 ha Griinland im Vergleich zu 
Castrix-Giftkornern eingesetzt. Der Bekampfungserfolg wird, gemessen an der 
miLHilfe des Fallenfanges festgestellten Abtotungsrate und der Erholung der 
Grasnarbe, als gut beurteilt. Bei den durch wiederholtes Absuchen der Versuchs
flache und ihrer Umgebung tot gefundenen Tieren (3 Lachmowen (juv.), 2 Silber
mowen (juv.), 1 Kiebitz, 1 Mauswiesel) wurde nur im Falle des Kiebitz nach
gewiesen, daB er von dem (den) eingesetzten Praparat(en) aufgenommen haben 
muBte. 

13.11. Forst und Gewasser 

Zur Behandlung von Boschungen an Gewassern hat sich M a  1 e i n s  a u  r e  -
h y d r a  z i d  (MH 30 mit 1,6 ml/m2) gut bewahrt. Je nach Verunkrautung 
(D i s t e l n , B r e n n e s s e l n ) werden nach Bedarf in Kombination mit MH 30 
(gemeinsam oder im 2. Arbeitsgang zu spaterem Zeitpunkt) Wuchsstoffmittel 
zusatzlich eingesetzt. Bei der Ansaat der Boschung sollte die spatere Behandlung 
bereits berilcksichtigt werden (soweit moglich nur Graser verwenden!). 

(A. H e  i B ,  AfLuB Augsburg, Bayern) 

In einigen Versuchen zur U n k r a u t b e k a m p f u n g i n F i s c h t e i c h e n 
wurden die Praparate Gesatop 50, Casaron G und Clarosan eingesetzt. -
Folgender Ausgangsbesatz war in den mit C a s a r  o n  G behandelten Weihern 

15 



226 Erfahrungen und Versuche 

vorhanden: Alisma plantago, Sagittaria sagittifolia, Potamogeton natans, Scirpus 
lacustria, Equisetum fiuviadile. Eine ungenugende Praparatewirkung konnte bei 
P. natans und S. lacustria festgestellt werden. Im Spatsommer war der Teich zur
Halfte mit Wasserlinsen uberzogen. - Der mit Simazin behandelte Teich war mit
A. plantago, S. sagittifolia, P. pectinatus und Fadenalgen bewachsen. Gegen alle
Unkrauter wurde eine sehr gute Wirkung erzielt. - In der C 1 a r o s a n  -Parzelle
waren A. plantago, S. sagittifolia, P. natans und P. crispus vorhanden. Gegen
P. crispus wurde eine ausreichende, gegen die anderen Unkrauter eine gute
Wirkung erzielt. (R. P a r  u s e 1, AfLuB Ansbach, Bayern)

In forstlichen Junganlagen zahlt die Bekampfung des Ad 1 e r  f a r  n s noch 
immer zu einem der Hauptprobleme. Die mit verschiedenen Versuchspraparaten 
durchgefuhrten Bekampfungen waren hinsichtlich des Wirkungsgrades und auch 
der Pflanzenvertraglichkeit nicht uberzeugend. Das von der Firma Monsanto 
entwickelte Produkt R o u n d  u p  zeigte in Vorversuchen gute Wirkung. 

Gegen Wa n d  e r r a t  t e n  wurden vor allem Fertigkoder in fester Form (Sugan
Festkoder, Rattenbombe) auf C u m  a r i n  - Basis, die sich besonders fur feuchte 
Ortlichkeiten (Kanale usw.) eignen, gepriift. 

Bei der besonders gegen S c  h i  1 f gerichteten Grabenentkrautung wurden mit 
25 kg/ha B a s  i n  ex P und 6 1 U 4 6 KV T gute Bekampfungserfolge erzielt. 

Mit dem Mittel C a s o  r o n  G (14 g/m2) ist die Bekampfung von Ub e r  -
w a s s e r - , S c h w i m m b 1 a t t - und U n t e r w a s s e r p f 1 a n z e n moglich. 
In den Teichen am Weiherhof, Main-Kinzing-Kreis, wurde durch diese MaB
nahme am 20. Juni 1974 Pflanzenbewuchs, der bis zu 40 m in den Teich hinein
ragte, bis zum Teichufer zuriickgedrangt. Das Mittel ist bei vorschriftsmaBiger 
Anwendung nicht fischgiftig. 

Zur Bekampfung von S c h w i m m  b 1 a t  t p f 1 a n  z e n  in Fischteichen und zur 
Fadenalgenbekampfung besonders in Forellenteichen wurde das Ciba-Geigy
Praparat C 1 a r o s a n  (Granulat mit 1 0/o T e  r b u t r y  n )  in nichtbespannten und 
in bespannten Teichen eingesetzt. Die Aufwandmenge betrug 10 g/m2 bei starkem 
Pflanzenbewuchs einschlieBlich Algen und nur 1 g/m2 bei der Bekampfung von 
Fadenalgen. Nach den gemachten Beobachtungen empfiehlt es sich, trocken
liegende Teiche zu behandeln, die schon nach drei Tagen wieder gefullt werden 
konnen. Die Wirkung in bespannten Teichen auf Unterwasserblattpflanzen war 
weniger erfolgreich. Bei Versuchen in Becken mit der zehnfachen Aufwandmenge 
haben Forellensetzlinge ohne Verluste uberlebt. Besonders hervorzuheben ist die 
Wirkung des Terbutryn auf die in den Fischzuchten gefurchteten F a d  e n  -
a 1 g e n ,  die in bespannten Teichen mit noch geringeren Aufwandmengen 
bekampfbar sind. Eine Wiederholung der Behandlung nach sechs Wochen war 
erforderlich. Die absterbende Pflanzenmasse und die damit zusammenhangende 
Verringerung des Sauerstoffgehaltes des Wassers sind fur den Fischbesatz eine 
groBe Belastung. AuBerdem soll durch die Veranderung des Planktons ein 
geringerer Zuwachs beobachtet warden sein. 

Chemische Kulturreinigung im Forst. -Versuche mit neuen Herbizidgranulaten 
bestatigten, daB das Streuen vielfach das einfachste Verfahren mit dem geringsten 
Arbeitsaufwand darstellt. Die relativ hohen Mittelkosten konnen auf allen 
Flachen mit weiten Reihenabstanden durch eine Teilflachen- (Reihen-)behand-
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lung vermindert werden. Der Arbeitszeitaufwand steigt hierbei unwesentlich um 
1 bis 2 Stunden. Als Parallelpriiparat zu C a s  o r o n  - C o m b i G wird nun 
Pr e f ix - Co m b  i auf den Markt kommen. Auf eine Teilfliichenbehandlung 
(Einzelpflanzen-, Reihen- oder Zwischenreihenbehandlung) konzentrierte sich 
ebenfalls der Einsatz altbewiihrter Mittel und Kombinationen (D a 1 a p o  n +
W u  c h s s t o  f f, G r a m  ox o n e ) sowie neuer Wirkstoffe. Hauptziel der dies
jiihrigen Versuche war es wieder, Verfahren filr einen ii r g e r n i s f r e i e n , 
u m  w e  1 t f r  e u n d 1 i c h e n  E i n s  a t  z v o n  H e r b  i z i d  e n  zur Kulturpflege 
weiter zu entwickeln. ( K.-J. Ro e d i g e r) 

H e r b i z i d e i n s a t z z u r K u 1 t u r v o r b e r e i t u n g i m F o r s t. - Hier 
zeichnen sich besonders bei der A d  1 e r  f a r  n - Bekiimpfung mit neuen Wirk
stoffen sehr erfolgversprechende Ansiitze ab. Eine Erfolgsmeldung ist fiir 1975 
zu erwarten. Gute Fortschritte sind auch bei der Ausschaltung holziger Pflanzen, 
vor allem der s c h w e r b e k ii m p f b a r e n wie F a u 1 b a u m, E b e r e s c h e, 
E i c h e , H a i n b u c h e  u.a. zu verzeichnen. (K.-J. Ro e d i g e r) 

Ch e m i s c h e  L ii u t e r u n g , S t o c k a u s s c h l a g b e k ii m p f u n g  i m  
F o r s t. - Gepri.ift wurde zur Liiuterung das P a t r o n e  n v e r  f a  h r e  n ,  das 
von der Technik her sicher das ,,freundlichste" sein di.irfte. Ob im Endeffekt 
wirtschaftlich, wird sich herausstellen. Die Stockausschlagbekiimpfung gewinnt 
auf Leitungsschneisen zunehmend an Bedeutung. 1973 sind die Elektrizitiits
gesellschaften in verstiirktem Umfange dazu i.ibergegangen, Leitungsschneisen 
mit Maschinen zu riiumen (Schlegeln). Auf drei Leitungsschneisen wurden 
umfangreiche Terminversuche u. a mit K REN IT E mit dem Ziel angelegt, un
erwi.inschten Stockausschlag zu verhindern bzw. in einer i.iberschaubaren Rohe 
zu stoppen. Es soll nach Mitteln und Wegen gesucht werden, die es ermoglichen, 
insbesondere die Laubholzstockausschliige nach einer mechanischen Riiumung im 
Griff zu behalten. (K.-J. Ro e d i g e r) 

Erste Ergebnisse zweij iihriger Versuche mit K REN IT E im Forst. - V o  r -
be m e  r k u n g :  K REN I T E  (Ammonium aethyl carbamoylphosphonat) ist ein 
neuer Wachstumsregulator mit dessen Einfilhrung ein neues Konzept zur Be
seitigung unerwi.inschten Strauch- und Baumbewuchses vorgestellt wird. 

Umfang und Art der Versuche: Erste Versuche wurden im Herbst 1972 angelegt, 
weitere folgten im Sommer und Herbst 1973. Einbezogen wurden 17 Baum- und 
Straucharten, 1974 kamen in umfangreichen Versuchen neun weitere hinzu. 
Zunachst wurden folgende Einsatzgebiete erfaBt: Kulturpflege, anfangs unter 
Aussparung der Kulturpflanzen, Fliichen- und Einzelbehandlung holziger 
Pflanzen auf Kahlfliichen und unter Altholz sowie auf Leitungsschneisen. Die 
Aufwandmengen lagen zwischen 3,75 und 15  1/ha Priiparat, die Wassermenge 
beim Spritzen bei 500 1/ha und beim Spri.ihen zwischen 200 und 500 1/ha. Geriite 
waren die Ri.ickenspritze Holder Flora F und das ri.ickentragbare Spri.ihgerat 
Stihl SG 17. Unterschiedliche Anwendungstermine dienten der Ermittlung des 
optimalen Anwendungstermines. Auch die Frage des Netzmittelzusatzes wurde 
i.iberpri.ift. Behandelt wurden vorrangig bisher schlecht bekiimpfbare Holzarten 
wie F a u  1 b a u  m ,  E b e r  e s c h e  und H a i n  b u c h e. Ein Teil der Versuche ist 
als Hiirtetest anzusehen, da beispielsweise 3 m hoher Faulbaum oder 5 m hohe 
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Ebereschen behandelt wurden. Hierbei handelt es sich um GroBenordnungen, die 
wegen Schwierigkeiten bei der Anwendungstechnik in der Praxis vom Boden aus 
kaum behandelt werden konnen. Hier gingen wir davon aus, daB ein Erfolg bei 
derart hohen und starken Baumen und Strauchern viel Sicherheit fur praxis
iibliche Behandlungen niedriger Bestande gibt. 

Ergebnisse: Zunachst lagen nur sehr sparliche Erfahrungen aus den USA vor, 
deshalb war es notwendig, sich auf eine Standardaufwandmenge einzuschieBen. 
Diese liegt bei 51/ha Praparat. Ahnlich war es mit dem Anwendungstermin, der 
nach unseren heutigen Erfc1hrungen ab Mitte August bis Ende September liegt. 
Zur Frage der Wasseraufwandmenge, des Anwendungsverfahrens und des Netz
mittelzusatzes kann heute folgendes gesagt werden: Eine ausreichende Be
netzung, die auch hier notwendig ist, wird im Spritzverfahren mit 500 Vha, beim 
Spriihen mit 200 liha erreicht. Beide Verfahren sind gleichermaBen geeignet, ein 
Netzmittelzusatz ist nicht erforderlich. Nur am Rande erwahnt, weil fur die 
forstliche Praxis unwirtschaftlich, sei folgende Beobachtung: Ungiinstige, das 
heiBt zu friihe Anwendungstermine konnen in gewissem Umfange durch Er
hohung der Mittel- und Wassermenge und Zusatz eines Netzmittels kompensiert 
werden. Schwierigkeiten und Bedenken gab. es anfangs bei Bonitierung der 
Versuche deshalb, weil infolge der sehr langsam einsetzenden, dann auch nur 
langsam fortschreitenden Wirkung von KRENITE das iibliche Bewertungs
schema der BEA iiberfordert ist. Der naheliegende Vergleich mit Wuchsstoff
praparaten ist in diesem Zusammenhang recht problematisch. Um KRENITE
Versuche sachgerecht zu bonitieren, muB man den sogenannten Zweijahresblick 
haben. Nach anfanglichen Schwierigkeiten haben wir uns diesen angeeignet. 

Wie sieht das Wirkungsbild von KRENITE nun aus? Im Herbst des Behandlungs
jahres passiert, praktisch, besser optisch, nichts mehr. Kein Verbraunen, keine 
Nekrosen der Blatter, kein vorzeitiger Blattfall. Gelegentlich eine leichte, 
chlorotische Aufhellung der Blatter. Also ein recht umweltfreundliches Bild. Im 
folgenden Friihjahr treibt nun ein Teil der Knospen oft verspatet aus und bringt 
verkiimmerte, atypische griine Blatter mit Chlorosen oder Anthozyanfarbungen 
hervor. Je nach Holzart sind Anzahl der Blatter und Blattoberflache um 50 bis 
90 0/o vermindert. Rinde und Holz sind noch voll im Saft. Haufig erfolgt das end
giiltige Absterben erst im zweiten Jahr und kann sich bei harten Holzarten bis 
in das dritte Jahr verzogern. Zwei Jahre nach den ersten Behandlungen haben 
jedoch nicht voll getroffene hohere Baume und Straucher in keinem Falle an voll 
erfaBten Partien wieder voll durchgetrieben. Nur die voll erfaBten Partien 
sterben ab, deshalb ist mit KRENITE ein randscharfes Arbeiten moglich. Fur die 
Praxis bringt diese langsame Reduzierung des Wachstums holziger Pflanzen 
meines Erachtens nach keinerlei Nachteile. Kulturen sind im Jahr nach der 
Behandlung ausreichend freigestellt, auf Freiflachen sind die unerwiinschten 
Holzarten soweit ausgeschaltet, daB eine Kulturbegriindung ohne Schwierig
keiten moglich ist. 

Welche holzigen Pflanzen werden nun wie gut von KRENITE erfaBt? 

Nach einem Jahr abgestorben sind B i r k e , B r o m b e e r e , E r l e  und der 
Schwarze B:olunder (Sambucus nigra). Ebenso die H i m  b e e r  e ,  bei der 10 bis 
20 °/o Neuaustrieb aus alten Wurzelstocken beobachtet wurde. Hierbei ist zu 
beriicksichtigen, daB die Himbeere in den ersten Versuchen nur im Unterstand, 
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also moglicherweise unvollkommen mitbehandelt wurde. Neuere Versuche 
speziell gegen Himbeere lassen ein gi.instigeres Ergebnis erwarten. B u c h e, 
H a i n b u c h e ,  E i c h e; F a u 1 b a u m ,  H a s e 1 und H e c k e n r o s e sind oft 
erst nach zwei Jahren vollig abgestorben. Die E b e r  e s c h e  zeigt unter Um
standen auch nach zwei Jahren noch unter 3 0/o ihres normalen Austriebes, der 
jedoch weiter zuri.ickgeht. Resistent ist die H e c k e  n k i r s c h  e ,  Lonicera, die 
kaum reagiert. Nicht vollig klar ist bisher die Situation beim R o t e n
H o  1 u n d e r, Sambucus racemosa, der erst seit 1973 im Versuch, deutlich 
schlechter reagiert als sein schwarzer Bruder Sambucus nigra. Zahl der Blatter 
und Blattoberflache sind hier nach einem Jahr jedoch auch um 50 bis 75 °/o 
reduziert. Fur eine ganze Reihe weiterer holziger Pflanzen liegen gute Teil
ergebnisse vor, es ware jedoch verfri.iht, hier dari.iber zu berichten. 

Kulturvertraglichkeit. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen kann gesagt 
werden, da13 F i c h t e, K i e f e r, D o u g 1 a s i e und W e  i 13 t a n n e ein Jahr 
nach Behandlung mit 51/ha KRENITE keinerlei Schadsymptome zeigen, sie 
haben vollig normal getrieben. Endgi.iltige und absolute Klarheit tiber die Ver
traglichkeit der Nadelholzer gegenuber KRENITE wird die erneute Bonitierung 
der Versuche im kommenden Jahr bringen. Mein besonderer Dank gilt in diesem 
Zusammenhang Herrn H a r t m a n n  von der chemisch-technischen Abteilung 
des Kuratorium fur Waldarbeit und Forsttechnik e. V., dessen Versuche ich zwei
mal besichtigen und deshalb in mein Referat mit einbeziehen konnte. 

Zusammenfassung: In zweijahrigen Versuchen hat sich KRENITE zur Nieder
haltung und Ausschaltung holziger Pflanzen bei der Kulturpflege, der Kultur
vorbereitung sowie zur Einzelbehandlung, wie ich meine, recht gut bewahrt. Gut 
erfal3t werden insbesondere auch bisher problematische Holzarten wie Faulbaum, 
Eberesche u. a. Weitere Anwendungsbereiche bei der Bundesbahn und au£ 
Leitungsschneisen stol3en auf grol3es Interesse der Verantwortlichen. Die Frage 
der Vertraglichkeit der Nadelholzer scheint gegeben und wird im Laufe des 
kommenden Jahres endgi.iltig abgeklart sein. Aus folgenden Grunden konnte 
KRENITE ein fur den Forstschutz interessantes Praparat werden: 

1. In einigen Bereichen des forstlichen Herbizideinsatzes, wo es um die Aus
schaltung holziger Pflanzen geht, kann KRENITE als gleichwertiger, manch
mal wirksamerer Partner der Wuchsstoffpraparate angesehen werden.

2. Das Wirkungsbild ist recht umweltfreundlich, da zu keiner Zeit braunes,
nekrotisches Laub vorhanden ist. Behandelte Flachen fallen wenig ins Auge.
Auch das ,,Beerenproblem" ist hier gelost, da nach der Behandlung keine
Beeren und Fruchte mehr ausgebildet werden.

3. KRENITE hat eine geringe Toxizitat, ist geruchlos, nicht fli.ichtig, nicht
farbend, hautvertraglich. Dies alles macht das Ausbringen fur den Anwender
recht problemlos. Negative Einwirkungen au£ Boden, Wasser, Tierwelt und
nicht zuletzt den Menschen sind nach heutigem Stand der Erkenntnisse nicht
zu erwarten.

KRENITE stellt deshalb meiner Meinung nach eine Bereicherung und Ab
rundung der forstlichen Herbizidpalette dar. ( K.-J. R o e d i g e r) 

U n  k r a u  t b e  k a m p  f u n  g in Fischteichen und Graben. - Die ProblemE: 
verscharfen sich hier durch zunehmende Eutrophierung der Gewasser weiter. 
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Trotz geringer Zahl zugelassener Mittel sind gute Erfolge zwar durchaus zu 
erreichen, jedoeh nicht immer naehhaltig. Die Behandlung verlagert" sieh zu
nehmend auf die Behandlung troekenliegender Teiche. 

Welche Nahrstoffmengen in filnf Teiehen mit einer Gesamtflaehe von ea. 0,5 ha 
jahrlieh verbleiben konnen, ergibt sieh aufgrund von Wasseranalysen im Zu- und 
Ablauf. Diese Hochreehnung ist theoretiseh, trotzdem jedoeh interessant. 

Bei einem Durehsatz von ea. 500 OOO m3 jahrlich entsprieht die Differenz der 
Nahrstoffgehalte zwischen Zu- und Ablauf, also das was in den Teichen verbleibt, 
folgende Mengen Reinnahrstoff: 

K20 550 kg/Jahr ea. 14 dz/ha 40er Kali 

P205 363 kg/Jahr = ea. 18 dz/ha 20%iger P20
5-Dilnger 

Ammoniak 305 kg/Jahr = ea. 15 dz/ha 20 0/oiger N-Dilnger. 

Kein Wunder, dafl Wasserpflanzen auf eine derartige ,,Dilngung" positiv 
reagieren und eine Bekampfung problematisch wird. ( K.-J. R o e d i g e r ) 

Bekampfung forstschadlicher M a u s  e. - Umfangreiehe Versuehe mit neuen, 
aussiehtsreichen Praparaten wurden im Rahmen der Zulassungsprilfung durch
gefilhrt. Ein Groflversueh in der Landwirtschaft auf 22 ha diente der Klarung 
etwaiger Nebenwirkungen eines neuen Praparates auf die freilebende Tierwelt. 
Er verlief positiv, d. h. ohne negative Nebenwirkungen. 

Die Population forstschadlieher Mause ist weiter gestiegen, wenngleich der Befall 
gebietsweise sehr unterschiedlieh ist. 

Probefange braehten folgende Ergebnisse (100 Fallen 2 Naehte): 

Probefang Nr. 1 2 3 4 5 6 7 

Erdmaus 34 56 36 52 16 48 60 

Rotelmaus 4 16 30 8 36 

Sa: 34 56 40 68 46 56 96 

( K.-J. R o e d i g e r ) 

Bodenuntersuchungen auf Nahrstoffgehalte in den Forstkampen. - In einer 
ersten Aktion wurden 1969 alle Forstkampe des Staatswaldes auf pH-Wert, 
Phosphorsaure, Kali und Magnesium untersueht und aufgrund der Ergebnisse 
entspreehende Dilngungsratschlage gegeben. Diese Aktion wurde im Spatherbst 
1974 wiederholt, um die seinerzeit vorgesehlagenen Maflnahmen zu ilberprilfen 
und einen erneuten -0-berblick ilber die Nahrstoffversorgung der Kampe zu er
halten. Die Ergebnisse liegen noeh nieht vor. (K.-J. R o e d i g e r , Kassel) 

Bisamsieheres Bauen. - Die im Rahmen eines Forsehungsauftrages durch
gefilhrten Untersuehungen ilber die Bedingungen, unter welchen im landwirt
sehaftlichen Wasserbau eingesetzte Baustoffe vom B i s  a m  zerstort werden 
konnen, wurden abgesehlossen. 
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In einer eigens zu diesem Zweck errichteten Versuchsanlage mit 18 verschiedenen 
Baustoffen wurden im Laufe von vier Jahren wahrend der Monate Mai bis 
November insgesamt 151 Tiere angesetzt. Im Berichtsjahr handelte es sich vor
wiegend um selbstandige Jungtiere, die sich als besonders experimentierfreudig 
erwiesen. Auflerdem wurden Versuche iiber das Unterwiihlen der Versuchsbau
stoffe und das Verlassen ausgebauter Graben zur Nahrungserwerbung angestellt. 
Der Abschluflbericht wird vom Kuratorium fur Kulturbauwesen veroffentlicht 
werden. (E. G e r s  d o  r f ,  PA Hannover) 

Zweijahrige Versuche zur Gras-und Krautwuchshemmung an Grabenboschungen 
auf zwei unterschiedlich graswiichsigen Standorten (1973 und 1974). - Der 
Graswuchshemmer M a 1 e i n s  a u r e h  yd r a z i d  (MH 30, 10 1/ha) in Kombi
nation mit Ch l o r f l u r e n o l  (CF 125, 12,5 V) oder mit M e c o p r o p  +

2, 4 ,  5 -T (MPT, 8 1/ha) zeigte den besten und dauerhaftesten Hemmeffekt bei 
einer tragbaren Verfarbung des Bestandes. 
Weder D o w  p o  n (Dalapon, 1 kg/ha) noch Ca r b e t  a m i d  (Legurame, 51/ha) 
noch G 1 y p h o s a t e  (Round up, 0,5 1/ha) mit und ohne Zusatzen anderer 
Praparate vermogen Vergleichbares zu leisten. 
Dennoch ist der bei richtiger Anwendung zu erzielende Effekt nicht immer 
befriedigend. Nur auf dem weniger wiichsigen Geeststandort hielt die Hemm
wirkung in dem trockenen Jahr 1973 so lange an, dafl bei groflziigiger Beurteilung 
von einer ausreichenden Wirkung gesprochen werden konnte. 
In feuchten, graswiichsigen Jahren und auf Marschboden ist ein Reinigungs
schnitt im Herbst notwendig, da die Hemmung nach 8 bis 12 Wochen endgiiltig 
iiberwunden ist und sich ein iippiger Grasbestand entwickelt. 
Schwierigkeiten bereitet es auch, den richtigen Anwendungstermin zu finden. 
Zwischen 10 und 15 cm Grashohe wird in der Regel der beste Hemmeffekt 
erzielt, das ist etwa Ende April - Anfang Mai. Bei wiichsigem Wetter kann das 
eine sehr kurze Zeitspanne sein, so dafl der Einsatz des Lohnunternehmers 
Schwierigkeiten bereiten kann. 
Aus der Arbeit der Dienstselle fur Forstschutz und forstliches Saatgutwesen beim 
Pflanzenschutzamt Berlin. - Die Windwurfschaden vom November 1972 haben 
zu einer derartigen Vermehrung der K i e f e r n b o r k e n k a f e r (bes. G r o fl e r 
W a 1 d g a r t  n e r ) in den Berlir..er Waldern gefiihrt, dafl zum Schutze der ge
sunden alteren Kiefernbestande Bekampfungsmaflnahmen erforderlich wurden. 
Um hierfiir geeignete, moglichst umweltfreundliche Insektizide auszuwahlen, 
wurden art eingeschlagenen Kiefernstammen Versuchsspritzungen mit Pyr e -
t h r u m  Mikrokapseln in 1 °/oiger Konzentration vorgenommen, die eine hohe 
Repellenz mit insektizider Nebenwirkung haben sollen. Da ein eindeutiges 
Ergebnis bisher nicht erzielt werden konnte, werden die Versuche 1975 fort
gesetzt. 
Die biologische Schadlingsbekampfung ist auf dem Sektor Vogelschutz verstarkt 
weitergefiihrt und auf das Gebiet der Ameisenhege ausgedehnt worden. Inner
halb der Berliner Walder, in denen seit rund 20 Jahren ein intensiver Vogelschutz 
betrieben wird, wurde die Zahl der Nistkasten ab 1972 auf insgesamt 5667 Stuck 
erhoht. Diese Kasten werden regelmaflig im Herbst gereinigt und auf ihren Brut
besatz hin kontrolliert; gleichzeitig erfolgen die Reparatur beschadigter und der 
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Ersatz gestohlener Kasten <lurch neue. Ebenfalls jiihrlich wird die Auswertung 
des Brutbesatzes vorgenommen und das Ergebnis den Forstdienststellen mit
geteilt. Sofern aufgrund der monatlichen Forstschutzmeldungen sowie des jiihr
lichen Probesuchens nach Kieferninsekten sich besondere Schadgebiete ab
zeichnen, wird <lurch Umhiingung der Nistkiisten wiihrend der Wintermonate 
versucht, hier als natiirliches Gegengewicht eine starke Vogelpopulation auf
zubauen. 

Aufgrund der langjiihrigen Erfahrungen im Forst ist in den letzen Jahren der 
Vagelschutz mehr und mehr auf das innerstiidtische Grun ausgedehnt warden. 
In regelmiiBig abgehaltenen Lichtbildervartragen und Dbungen zur Bestimmung 
der Vogel nach ihren Nestern kannten in den Gartenbauiimtern besanders inter
essierte Mitarbeiter ausgewiihlt werden, die innerhalb der einzelnen Bezirke den 
Vagelschutz regelmaBig eigenverantwartlich durchfuhren und ihre Kontroll
ergebnisse dem Pflanzenschutzamt zur Auswertung iiberlassen. Als niichstes ist 
vargesehen, von jedem Vagelschutztrupp wenigstens einen Mitarbeiter zu einem 
entprechenden Lehrgang an der Vogelwarte fur Hessen, Rheinland-Pfalz und 
Saarland in Frankfurt-Fechenheim zu entsenden. Die ersten Anmeldungen fur 
1975 sind bereits erfolgt. 

Um nicht nur die Vermehrung, sandern auch den Schutz der Singvogel var Raub
zeug zu betreiben, sind in friiheren Jahren durch Baumkletterer die Eier van 
E 1 s t e r n  und N e b e l  k r ii h e n  entweder unfruchtbar ader deren Junge 
unschadlich gemacht warden. Dadurch, dafl Baumkletterer nicht mehr zur Ver
fugung stehen bzw. zu teuer werden, sallen ktinftig - wie in den iibrigen 
Bundesliindern auch - Elstern und Nebelkrahen iiberall in dem Mafle ab
geschossen werden, wie dies zum Schutze der Singvagelbrut erforderlich ist. In 
Zusammenarbeit mit der Obersten Naturschutzbehorde und der Polizei wurden 
daher in jedem Gartenbauamt 1 bis 2 erfahrene Jager ausgewiihlt, die den Ab
schufl durchfuhren sallen, sobald hierfur die geeigneten Waffen freigegeben 
warden sind. 

N ebenher wurde damit begonnen, die W a l d  a m  e i s  e n  starker als bisher in den 
integrierten Pflanzenschutz einzubeziehen. Hierzu wurde in der Revierforsterei 
Gataw ein Waldstilck als Ameisen-Versuchsfeld eingerichtet. Wahrend zweier 
Lehrwanderungen mit anschlieflenden Lichtbildervartragen wurden Bedienstete 
der Farstiimter und der Gartenbauiimter au£ die Bedeutung der Ameisen fur die 
Gesunderhaltung der Walder und Parks hingewiesen und die Art und Weise 
ihrer ktinstlichen Verbreitung an praktischen Beispielen demanstriert. 

(F. R i e c k e , Berlin} 

13.12. Vorra�sschutz und Materialschutz 

Tatigkeiten des chemischen Laboratariums im Varratsschutz. - Im Auftrag des 
Senators fur Wirtschaft (Bevorratungsabteilung) erfolgte bei einzulagernden 
Nahrungsmitteln die Bestimmung des F e u c h t  i g k e i t s  g e h  a l  t s. Die Anzahl 
der untersuchten Praben betrug 369. (Berlin} 

Bei Behandlungen von leeren Getreidespeichern sawie van anderen Vorrats
raumen landwirtschaftlicher Betriebe hat sich gegen verschiedene Schiidlinge 
(K o r n k a f e r , R e i s m e h l k a f e r, G e t r e i d e p l a t t k ii f e r , M e h l-
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k a f e r ) wieder das P h o  x i m - Praparat Baythion 500 EC sehr gut bewahrt. 
Durch geringen Eigengeruch ist die Anwendung besonders gilnstig. Gleichzeitig 
zeigt es bei Impragnierung von Sackmaterial eine ausgezeichnete Wirkung. Bei 
Bekampfung von G e t  r e  i d  e s c h i m m  e 1 k a f e r n  in leeren Hilhnerstallen 
(wahrend der Umstallung) konnte es ebenfalls mit bestem Erfolg eingesetzt 
werden. 

Das Vernebelungsmittel Detmol-fum ( D D VP + Py r e t h r u m  + P i p e r 
o n  y 1 b u t  o x  i d ) hatte ausgezeichnete Wirkung gegen fliegende Vorratsschad
linge, wie M e h 1 m o t t e ,  D 6 r r o b s t - und H e u m o t t e. 

Zur Speicherbehandlung sind bei der Praxis nach wie vor Praparate auf 
Li n d  a n  - Basis, wegen ihrer besonders nachhaltigen Wirkung, sehr gefragt. 

Als Einstaubemittel bei verkafertem Getreide hat sich das M a  1 a t  h i  o n  -
Praparat ,,Detmol-Getreideschutz" besser bewahrt als diejenigen auf Py r e  -
t h r u m - Basis. 

Bei Beseitigung von S c h a b  e n  plagen haben sich folgende Wirkstoffe bzw. 
Praparate allgemein durchgesetzt: 

In Fallen mit ilberaus starkem Auftreten konnte mit den Mitteln ,,Schab 
Ex-Spray, und ,,Hyganex-fluid" (beide enthalten D u r s b a n , D D VP und 
Py r e  t h r u m) der Befall erfolgreich getilgt werden. Die beiden kurzlebigen 
Insektizide DDVP und Pyrethrum bieten bei besonders ungilnstigen ortlichen 
Verhaltnissen durch plotzliches Freiwerden einer massierten Wirkungskonzen
tration gegenilber anderen Wirkstoffen gewisse Vorteile. Dafilr muB allerdings 
ofter und in kilrzeren Abstanden behandelt werden. 

Rasche und zugleich anhaltende Wirkung zeigten wieder die bekannten 
,, B 1 a t  t a n  e x  -Praparate" sowohl als Sprilhmittel als auch in Form von Staub, 
wenn die Anwendung vorschriftsmaflig er�olgte. 

Es empfiehlt sich, kombinierte Verfahren anzuwenden und z. B. an Stellen, an 
denen Belage nicht storen, wie in Heizungskellern und Schachten, zusatzlich ein 
Staubemittel dilnn verteilt auszubringen. Dicke Staubebelage werden von 
Schaben gemieden. Auch Kodermittel konnen vorteilhaft zusatzlich nach voraus
gegangenen Bekampfungsaktionen eingesetzt werden. Es eignen sich hierfilr 
,, Tr i c h 1 o r  f o n" - oder ,, P r o p  o x  u r "  -Praparate. 

Gegen A m  e i s  e n , deren Nester oft unauffindbar sind, haben sich D D VP
Streifen bestens bewahrt. Oh es sich hierbei um tatsachliche Abtotung oder nur 
um Repellentwirkung handelt, ist fraglich. 

Auch gegen W o 11- und P e 1 z s c h a  d 1 i n  g e sind DDVP-Streifen mit aus
gezeichnetem Erfolg eingesetzt worden. 

Es wurde festgestellt, daB der R a t t e  n - Befall umfangreich, bei einzelliegenden 
Betrieben (Aussiedler usw.) teils recht erheblich ist. Die Zuwanderung geschieht 
aus Grabensystemen, Brachlandereien, wilden Milllablagerungen usw. Die 
Rattenbekampfung seitens der Eigentilmer geschieht mit sehr unterschiedlicher 
Intensitat. (Frankfurt) 

Im Rahmen der Erhebung ilber Vorratsschadlinge wurden im Nordrheingebiet 
(Regierungsbezirke Koln und Dilsseldorf) Bauernspeicher auf das Vorkommen 
von Vorratsschadlingen kontrolliert. Es ergab sich folgendes Bild: 
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Insgesamt wurden untersucht: 114 Betriebe 

davon befallen: 106 Betriebe. 

Nur acht waren frei von Vorratsschadlingen. Auf 31 Speichern wurden nur 
M i 1 b e n oder S t a u b 1 a u s e gefunden. 

Im einzelnen wurden die nachfolgenden Arten gefunden: 

K o r n  k a f e r  (SitophiLus granarius) in 45,6 '0/o der Betriebe, P 1 a t  t k a fe r 
(Oryzaephilus surinamensis) in 53,8 0/o der Betriebe, Re i s  m e  h 1 k a fe r 
(Tribolium sp.) in 1,1 0/o der Betriebe, M a i s  k a f e r  (Sitophilus zea-mais) in 
0,6 °/o der Betriebe, Sonstige (K r a u t  e r  d i e  b ,  B r o  t k a f e r , P e 1 z k a f e r, 
M e h  1 k a f e r ,  M o  d e r  k a f e r ,  K o  r n m  o t t e )  in 3,0 '0/o der Betriebe. 

Auffallend war der hohe Verseuchungsgrad mit 0. surinamensis; dieser Kafer 
hat sich in den letzten Jahren im Nordrheingebiet starker vermehrt. 

In einem gri:ifleren Wohngebaude (Kloster) hatte sich eine Verseuchung mit 
P h a r a o  - A m  e i s  e n  (Monomorium pharaonis) aufgebaut. Durch das Heizungs
system verbreiteten sie sich im ganzen Komplex. Etwa fiinf Jahre lang wurden 
die Ameisen mit den verschiedensten Mitteln bekampft. Durch Aufstellen des 
neuentwickelten und erst kilrzlich in den Handel gekommenen Ki:idermittels 
,, Ri n a  l" (Fa. Vorratsschutz GmbH) konnte der Befall dann innerhalb von vier 
W ochen getilgt werden. 

Auf verschiedenen Grilnflachen, meist vor Hochhiiusern oder gri:ifleren Sied
lungen, traten massenweise T i p  u 1 a - Larven auf (Frilhjahr). Die Anwohner 
ekelten sich vor den Tieren, die vor allem auch auf den FuBwegen lagen; die 
Ordnungsiimter wurden eingeschaltet und machten Bekampfungsauflagen. Je 
nach Lage wurden L i n d  a n  - Streumittel oder P a r  a t  h i  o n  - ii t h y  1 an
gewendet. 

Ein Massenauftreten des L a b  k r a u  t k ii f e r  s (Timarcha tenebricosa) wurde im 
Raume Milnstereifel beobachtet. Die Tiere wanderten aus ihrem ursprilnglichen 
Milieu aus, liefen ilber die Strafle und kletterten an Hiiuserwanden empor. 
Bekampfungsmaflnahmen wurden zwar gefordert, aber letztlich doch nicht gegen 
die harmlosen Kafer durchgefiihrt. (L. K i e  w n i c k , Bonn-Bad Godesberg) 

Zu Transport- und Lagerschaden bei importiertem Obst und Gemiise wurden 
Gutachten angefordert. Als wichtigste Erreger von Verderb an Zitrusfriichten 
wurden ermittelt: Bei zwei Schiffsladungen Grapefruit, Limonen und Orangen 
aus Kuba Diplodia natalensis, Diaporthe citri, Geotrichum candidum und 
Coletotrichum gloeosporioides; bei in Kiihlcontainern transportierten Grapefruit 
aus Florida Diaporthe citri und Colletotrichum gloeosporioides; bei einem See
transport Zitronen aus der Tilrkei Penicillium digitatum und bei einer Lkw
Sendung aus dem gleichen Land Aspergillus niger und Diplodia natalensis. 

Physiologisch bedingte Schaden traten auf an argentinischen Grapefruit in Form 
von vermutlich durch Unterkilhlung verursachten Schalenflecken und an kali
fornischen Nektarinen in Form einer Fleischbriiune, die auf zu hohe Transport
temperaturen zuriickzufiihren war. Starker Verderb an Speisezwiebeln aus 
Agypten ging auf Z w i e b e 1 h a 1 s f  a u 1 e durch Botrytis allii und auf B a s  a 1-
f ii u 1 e durch Fusarium ssp. zurilck. (H. G. S t u d t ,  Hamburg) 
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Vorratsschutz in Berlin. - Innerhalb der umfangreichen Berliner Lebensmittel
bevorratung machten im Jahre 1974 folgende Vorratsschadlinge Bekampfungs
ma.Bnahmen erforderlich: 
S p e i c h e r  m o t t e (Ephestia elutella) bei Rohkakao, Trockenobst und Trocken
zwiebeln. Die Speichermotte war in insgesamt 13 Lagerstellen vertreten, davon 
mu.Bten allein neun Rohkakaolagerstellen unter Gas gesetzt werden. 
B r o  t k a f e r  (Stegobium paniceum) bei Kartoffelknodelmehl, Trockengemilse, 
Trockenobst, Rohkakao und Milchnahrung. Der Brotkafer kam siebenmal vor, 
wobei er in filnf Lagerstellen Bekampfungsma.Bnahmen notwendig machte. 
A u s t  r a 1 i s  c h e r  D i e  b k  a fer (Ptinus tectus) bei Kartoffelknodelmehl und 
Trockenkartoffeln. Der Australische Diebkafer trat in drei Lagerstellen auf. 
M e s s i n g  k a f e r  (Niptus hololeucus) bei Kartoffelknodelmehl, G e m  e i n  e r  
D i e b k a f e r  (Ptinus fur) bei Trockenkartoffeln, K u p f e r r o t e  Dor r o b s t 
m o t t e (Plodia interpunctella) bei Trockenobst. 
B a c k  o b s t m i  1 b e  (Carpoglyphus Lactis) bei Trockenobst. Hierbei traten die 
Backobstmilben gemeinsam mit rauberisch lebenden Milben an Trockenaprikosen 
auf. Die erforderliche Durchgasung wurde wegen der Widerstandsfahigkeit der 
einzelnen Entwicklungsstadien mit einer Kombination aus M e  t hy 1 b r o m i d  
und A c  r y 1 n i t  r i 1 in doppelter Gaskonzentration durchgefilhrt. 
Au.Berdem waren verschiedentlich M o  d e  r - und H e  f e k a f e r  arten · ins
besondere bei Trockenobst anzutreffen. Trogoderma angustum kam an Weizen
puder vor. 
Aufgrund der zahlreichen Vorratsschadlinge mu.Bte in 22 Lagerstellen eine 
Be- bzw. Durchgasung vorgenommen werden. Weiterhin fanden zahlreiche 
Vorsorgebegasungen, besonders bei Neueinlagerungen, statt. 
Im Berichtsjahr wurden ea. 220 OOO m3 unter Gas gesetzt. Die erforderlichen 
Bekampfungsma.Bnahmen erfolgten im wesentlichen mit M e t h  y 1 b r o  m i d  
(Haltox) und A c  r y 1 n i t  r i 1 (Ventox). Vereinzelt gelangte auch noch B 1 a u  -
s a u  r e  (Zyklon) zur Anwendung. 
Untersuchungen der vor und nach den Ma.Bnahmen gezogenen Muster, deren 
Resultate dem Pflanzenschutzamt laufend mitgeteilt werden, ergaben, da.B im 
Berichtsjahr keine lebensmittelchemisch bedenklichen Rilckstande der ange
wandten Vorratsschutzmittel vorhanden waren. 
In der Textillagerhaltung wurde wieder erfolgreich eine viermalige Raum
vernebelung mit D u r s b a n  + D i c h 1 o r v o s + L i n d  a n  + Py r e t  h r u m
(Detmolin-W) durchgefilhrt. 
Bei der ebenfalls umfangreichen Rohtabakbevorratung konnte in einer Halle der 
K 1 e i n  e T a b a k  k a f e r  (Lasioderma serricorne) gefunden werden. Nach einer 
zweimaligen Behandlung mit de!Il Insektizid D i c h 1 o r v o s + Pyr e t h r u m
+ Syn e r  g i s t  (Detmolin-F) wurde kein lebender Tabakkafer mehr festgestellt.
Z urn Schadlingsbefall in privaten Haushaltungen {Kilchen und Vorratsschranke)
waren folgende interessante Falle zu vermerken:
Trogoderma angustum an verschiedenen Nahrungsmittelvorraten, D e u t s c h e  
S c h a b e (Blattella germanica) in einer Kilche, K u  p f e r r o  t e D 6 r r o b  s t -
m o t t e (Plodia interpuncteHa) an Gewilrzen und Nilssen, Bro t k a f er 
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(Stegobium paniceum) und S t a u b  1 ii u s e  (Lepinotus reticulatus) an den ver
schiedensten Lebensmitteln. 

Besonders zu erwiihnen ist, dafl im Jahre 1974 fast samtliche Rohkakaolager
stellen von der S p e i c h e  r m o t t e (Ephestia elutella) befallen waren. Das erste 
Auftreten der Speichermotte konnte schon Mitte Juni, das letzte noch Mitte 
November beobachtet werden. Wiederholt wurde festgestellt, dafl neu impor
tierter Rohkakao schon von Motten befallen in Berlin eintraf. 

(H. Gr ii b n e r , Berlin) 

13.13. Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzmittelruckstande 

Mikrobieller Abbau von Pflanzenschutzmitteln und anderen Umweltchemi
kalien. - Neben dem mikrobiellen Abbau von Phenylamiden wurde auch der 
Abbau von Phthalatestern durch Bodenmikroorganismen untersucht. Phthalat
ester gelangen als Weichmacher in erheblich grofleren Mengen als chlorierte 
Kohlenwasserstoffe in die Umwelt und sind bereits in vielen. Umweltproben 
nachgewiesen warden. Es gelang, eine Reihe von Mikroorganismen aus dem 
Boden zu isolieren, die diese Substanzklasse vollig mineralisieren konnten. 

(P. W a 11 n o  f e r , BLBP Mtinchen, Bayern) 

Verhalten von chlorierten Kohlenwasserstoffen (H C B  und P C B  s )  in Kultur
pflanzen und Boden. - Es konnte gezeigt werden, dafl Wurzelgemtise und 
Zuckerriiben HCB und einige PCB-Formulierungen aus kiinstlich kontaminierten 
Boden aufzunehmen vermogen. Bei Mohren waren fast 100 °/o der Wirkstoffe in 
der au.Beren Riibenschale anzutreffen, wiihrend sich zumindest bei den Radies
chen die Wirkstoffriickstiinde ziemlich gleichmiiflig im ganzen Riibenkorper 
verteilten. Die Blattmasse bei ausgewachsenen Zuckerrilben zeigte nur relativ 
geringe HCB-Riickstiinde. (P. W a 11 n o  f e r ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

Empfindlichkeit verschiedener Pythium-Arten gegeniiber verschiedenen Fungi
ziden im Platten test auf P D  A ( Di f c o ). 

Pythium-Stiimme: 

30/72 P. irregulare (Wurzelfiiule bei Mammillaria) 

13/72 P. irregulare (Wurzelfaule bei Mammillaria) 

37/72 P. paroecandrum (Wurzelfiiule bei Aphelandra) 
P. splendens (Wurzelfiiule bei Anthurium)

282/72 P. ultimum (Wurzelfaule bei Poinsettia) 

Fungizide: -;l 
B a y e r  5 0 7 2 Konzentration 0,03 °/o - 0,00003 °/o 
F e r  b a m  8 0 Konzentration 0,2 0/o - 0,0002 0/o 
Di t h a n e  U 1 t r a Konzentration 0,2 tJ/o - 0,0002 °/o 
0 r t  h o  c i d  5 0 Konzentration 0,2 0/o - 0,0002 °/o 
0 r t  h o  Di f o 1 a t  a n Konzentration 0,2 0/o - 0,0002 0/o 

Methodik: 9 ml PDA (pH mit Na2C03 auf 6,0 eingestellt) + 1 ml der lOfach 
konzentrierten Fungizidlosung gut vermischt in Petrischalen (9 cm Durchmesser) 
ausgegossen. Impfsttick 7 mm (Korkbohrer) aus der Randzone drei Tage alter 
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Kulturen. Temperatur 27° C (Brutschrank). Bayer 5072-Losung wurde im Halb
dunkel ausgegossen, die Platten sofort dunkel gestellt. Je vier Wiederholungen. 
AAterra und Truban wurden zwar in die Versuche einbezogen, doch sind die 
Ergebnisse infolge der starken Dampfwirkung unsicher, so da.B sie hier keine 
Beriicksichtigung finden. 

Fiir die Angaben der prozentualen Entwicklung wurde das Wachstum der ersten 
27 bis 30 Stunden zugrunde gelegt. Tatsachlich wurden die Kulturen jedoch noch 
bis zu 90 Stunden weiter beobachtet. Einige der untersuchten Pilzstamme be
gannen erst nach 30 und mehr Stunden mit merklichem, wenn auch sehr 
schwachem Wachstum. 

Ergebnisse: In der Wirksamkeit gegeniiber allen geprilften Pythien stand im 
Plattentest auf Agar das Ortho Difolatan an der Spitze, ihm folgten Ferbam 80 
und schlie13lich Orthocid 50, Dithane Ultra und Bayer 5072. 

Interessant war die Abstufung der Wirksamkeit eines bestimmten Fungizides bei 
gleicher Konzentration gegeniiber den einzelnen Pythien. Eindeutig spricht z. B. 
P. splendens am schlechtesten auf Bayer 5072 an, als sehr gut wirksam gegeniiber
diesem Pilz erwies sich Ortho Difolatan oder auch Orthocid 50. Ortho Difolatan
und Ferbam 80 versprechen nach den hier vorliegenden Ergebnissen auch gute
Erfolge bei P. paroecandrum. Ganz besonders hebt sich das Ferbam 80 heraus in
seiner Wirkung gegeniiber P. irregulare. Es wirkt 0,03-0/oig gegeniiber beiden
Stammen (1 Ausnahme bei 3 Wiederholungen mit Stamm 13/72) fungitoxisch.
Auch Ortho Difolatan befriedigt zum mindesten in seiner Anfangswirkung, doch
wirkt das Mittel selbst in der Konzentration von 0,2 -0/o hier nicht fungitoxisch
(1 Ausnahme!). Bayer 5072 ist in seiner Anfangswirkung sehr gut, la.Bt aber spater
nach. Wie wir aus anderen, noch unveroffentlichten Versuchen inzwischen wissen,
wird das Mittel bei der Temperatur von 27° C auf Agar ebenso wie in Ertle ver
haltnismaBig rasch abgebaut. Die relativ hohe Versuchstemperatur bewirkt somit
eine relativ schlechte Einstufung dieses Praparates in diesem Versuch!

Wahrend Dithane Ultra in der Praxis als gut wirksames Praparat gegeniiber 
Filzen der Gruppe debaryanum-irregulare gilt, befriedigt es in unseren Ver
suchen nur gegeniiber dem Stamm 13/72 . .Ahnliches gilt fiir Orthocid 50. 

Bei P. ultimum konnten die besten Ergebnisse mit Ortho Difolatan erzielt 
werden. Fiir Bayer 5072 gilt das bei P. irregulare Gesagte. Auch Orthocid 50 be
friedigt in der Dauerwirkung nicht ganz, iibertrifft aber in der Anfangswirkung 
bei weitem das Dithane Ultra und das Ferbam 80. 

Wie weit die oben genannten Fungizide im Plattentest auf PDA fungitoxisch 
wirksam waren, wurde durch Uberimpfung der Pilze nach beendetem Versuch 
auf unbegifteten PDA iiberpriift. Danach ergab sich folgendes: 

0 r t  h o  D i f  o 1 a t  a n  wirkt im Platten test auf Agar in 0,2 0/oiger Konzentration 
auf Stamm 13/72 von P. irregulare, auf P. ultimum, P. splendens und P. paroe

candrum fungitoxisch, in 0,02 °/oiger Konzentration noch auf P. splendens und 
P. paroecandrum.

F e r  b a m  8 0 wirkt fungitoxisch auf P. irregulare 30/72 in Konzentrationen von 
0,2 0/o, 0,02 -0/o und 0,005 0/o; P. irregulare 13/72 in Konzentrationen von 0,2 0/o und 
0,02 0/o; P. paroecandrum in Konzentrationen von 0,2 °/o und 0,02jJ/o; P. ultimum 



238 Erfahrungen und Versuche 

in einer Konzentration von 0,2 °/o. P. splendens ist am wenigsten empfindlich 
gegeniiber Ferbam. 

0 r t  h o  c i d  5 0 wirkt fungitoxisch in 0,2 0/oiger Konzentration auf P. paroe

candrum und P. splendens. 

D i  t h a n e  U 1 t r a wirkt fungitoxisch in 0,2 0/oiger Konzentration auf P. paroe

candrum und P. splendens. 

B aye r 5 O 7 2 wirkt fungitoxisch in 0,03 0/oiger Konzentration nur auf P. irregu

lare (beide Stamme mit einer Ausnahme bei St. 13 /72). 

Selbstverstiindlich konnen die in Reinkultur au£ Agarplatten durchgefiihrten 
Teste nur gewisse Hinweise au£ die Wirksamkeit der einzelnen Mittel geben und 
miissen durch praxisnahe Versuche ergiinzt werden. 

(M. S t  a h  1, LA Baden-Wiirttemberg) 

Versuche zur Dosierung von Fungiziden bei Unterglasfeldsalat mit Riickstands
untersuchungen. - Die Erfahrungen, insbesondere in den beiden letzten Jahren, 
haben gezeigt, daB mit den zugelassenen Z i n  e b - Priiparaten bei bestimmungs
gemiiBem Einsatz in Unterglasfeldsalat die zuliissige Hochstmenge von 2 ppm 
nicht eingehalten werden kann. Diese im wesentlichen durch drei Faktoren, 
niimlich geringen Blattzuwachs, Kulturzeit im Winterhalbjahr und Rosetten
pflanze, bedingte Gegebenheit war Veranlassung, Z i n  e b ,  D i  c h 1 o f  1 u a n  i d
und C a p  t a  f o 1, jeweils in den Konzentrationen 0,2 0/o, 0,1 °/o, 0,05 0/o bei einem 
Wasseraufwand von 600 1/ha in zwei Versuchen mit Riickstandsuntersuchungen 
zu priifen. In den beiden Versuchen wurde jeweils zweimal behandelt. Die 
Proben fur Riickstandsuntersuchungen wurden 31 und 42 Tage nach den Be
handlungen gezogen. 

Die Auswertung des Versuches ergab, daB alle Priiparate in den Konzentrationen 
0,2 und 0,1 0/o die volle Wirkung gegen den Falschen Mehltau brachten. Bei 
0,05 0/o war die Wirkung mit graduellen Unterschieden nicht befriedigend. 

Bei den Riickstandswerten lag Zineb um das zwei- bis siebenfache iiber dem 
zuliissigen Toleranzwert von 2 ppm. Die Werte fur Dichlofluanid erreichten im 
Hochstfall 1/6 der Toleranz von lOppm, bei Captafol maximal 1/2 der zuliissigen 
7 ,5 ppm. (H. U n  t e r  E c k e r , KA, Baden-Wiirttembreg) 

Untersuchungen iiber die Konzentration von landwirtschaftlich genutzten Boden 
und giirtnerischen Erden mit H e x  a c h 1 o r b  e n  z o 1. - Die im Jahre 1974 
durchgefiihrten Riickstandsuntersuchungen auf Hexachlorbenzol in Boden zeigen: 
Gewiichshauserden und Freilandboden, auf denen das friiher amtlich zugelassene 
Mittel Brassicol im Gemiise- und Zierpflanzenbau eingesetzt wurde, konnen 
starker kontaminiert sein als andere. Landwirtschaftlich genutzte Boden oder 
giirtnerische Erden (z. B. im Gewiichshaus oder Freiland) auf denen keine hexa
chlorhaltigen bzw. durch Hexachlorbenzol verunreinigten Pflanzenschutzmittel 
ausgebracht wurden oder Boden, auf denen im Getreide- oder Futterpflanzen
anbau verwendete hexachlorbenzolhaltige Saatgutbeizmittel oder Brassicol 
ausgebracht wurden, sind jedoch nicht im gleichen Umfang kontaminiert. Hier 
liegen die Riickstandswerte der bisher durchgefiihrten Bodenanalysen im Bereich 
von ungefahr 0,002 bis 0,02 ppm Hexachlorbenzol. Offenbar fiihrte die Verwen
dung von Hexachlorbenzol als Saatgutmittelzusatz bei Getreide und der Einsatz 



Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzmittelruckstiinde 239 

von Brassicol zur Bekampfung des Zwerg- und Kurzsteinbrandes an VJ"eizen 
zwar zum ubiquitaren Vorkommen, aber nach den bis jetzt vorliegenden Unter
suchungen nicht zu einer Kontamination der Boden iiber 0,02 ppm Hexachlor
benzol. Das diirfte wohl mit den im G e t  r e  i d  e - oder F u t t e r  p f 1 a n  z e n  -
a n  b a u  verhaltnismaBig geringen Aufwandmengen und der beschrankten Zahl 
von Anwendungen auf dem gleichen Feld zusammenhangen. 

Anders stellt sich - wie schon angefilhrt - die Situation in der gartnerischen 
Praxis aufgrund der friiheren Verwendung des Brassicols im Gemiise- und Zier
pflanzenbau dar. Brassicol mit dem Wirkstoff Qu i n t o  z e n , der, durch die 
Herstellung bedingt, ungefahr 2 bis 4 0/o Hexachlorbenzol (je nach Fabrikations
charge) als Verunreinigung enthielt, ist hier weitaus haufiger und in wesentlich 
groBeren Aufwandmengen eingesetzt worden. Der Einsatz des friiher amtlich 
zugelassenen Mittels erfolgte im Gemiisebau z. B. zur Desinfektion der Anzucht
erde, zur Bekampfung des Z w i e b e 1 b r a n d  e s ,  der K o h  1 h e r  n i e ,  der 
S a 1 a t  f a  u 1 e ,  der Sclerotinia-Faule an Petersilie und im Zierpflanzenbau u. a. 
zur Bekampfung von B o d e n  p i  1 z e n  bei Blumenzwiebeln. Daraus ist ersicht
lich, daB Brassicol mehrmals im Jahr auf derselben Flache angewandt werden 
konnte. Die unterschiedliche Nutzung einzelner Parzellen und die Art der An
wendung, z. B. breitflachiges Ausbringen, Pflanzlochbehandlung, Herdbehand
lung, sind sicherlich Ursache fur die bei zahlreichen Messungen beobachtete 
ungleichmaBige Verteilung des Hexachlorbenzols in diesen Erden. Nach den im 
Jahr 1974 durchgefilhrten Riickstandsuntersuchungen konnen die Riickstands
werte von Hexachlorbenzol (nach Anwendung von Brassicol bis zum Jahre 1972) 
je nach den ortlichen Gegebenheiten im Bereich von ungefahr 0,05 bis 1,2 ppm 
liegen, wobei eine gewisse Korrelation zwischen den Ri.ickstandswerten und den 
Jahren der Anwendung und der Zahl der Behandlungen mit durch Hexachlor
benzol verunreinigtem Brassicol erkenntlich ist. 

(M. H a f n e r , LA Baden-Wi.irttemberg) 

Versuche i.iber die Aufnahme von H e x  a c h 1 o r b  e n  z o 1 durch Gemi.ise
pflanzen. - Die Untersuchungen zeigten am Beispiel verschiedener Gemi.ise
pflanzen (Ackersalat, Kresse, Salat, Spinat, Radieschen und Rettiche), daB diese 
in der Lage sind aus dem Boden stammendes Hexachlorbenzol aufzunehmen, und 
zwar in Mengen, die weit i.iber der zugelassenen Toleranz von 0,005 ppm Hexa
chlorbenzol liegen konnen. Ackersalat z. B., q.er unter Praxisbedingungen auf 
Boden, die 0,2 ppm Hexachlorbenzol enthielten, herangezogen wurde, wies in drei 
unabhangig voneinander untersuchten Fallen einen Gehalt von 0,015 bis 
0,025 ppm Hexachlorbenzol auf. Lag der Hexachlorbenzol-Wert des Bodens i.iber 
0,2 ppm, wurde in der Regel auch ein hoherer Hexachlorbenzol-Gehalt im Acker
salat gefunden. 

Weiterhin wurde die Abhangigkeit des Hexachlorbenzol-Gehaltes in Kresse vom 
Hexachlorbenzol-'Gehalt des Bodens, unter sonst gleichen Versuchsbedingungen, 
untersucht. Dabei konnte in mehreren Versuchsreihen eine fast lineare Abhangig
keit der Wirkstoffaufnahme von der Wirkstoffkonzentration der Ertle im Bereich 
von 0,5 bis 2 ppm festgestellt werden. Bei hoherer Wirkstoffkonzentration der 
Ertle(> 2 ppm) war bei diesen Versuchsreihen die Wirkstoffaufnahme allerdings 
deutlich verlangsamt. Neben dem Hexachlorbenzol-Gehalt des Bodens beein-
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fl.ussen auch andere Faktoren wie Temperatur, Bodenart u. a. die Wirkstoff
aufnahme. Die hiesigen Beobachtungen, daB die Aufnahme des Hexachlorbenzols 
bei Gemlisepfl.anzen liber die Dampfphase aus dem Boden erfolgen kann, konnen 
es verstandlich machen, daB bei gleichen Ausgangswerten von Hexachlorbenzol 
in Boden unterschiedliche Rlickstandswerte in den Pfl.anzen, bedingt durch unter
schiedliche Temperatureinfl.lisse wahrend des Wachstums, erhalten werden 
konnen. (M. H a f n e r . LA Baden-Wlirttemberg) 

Untersuchung der Abtrift von Pfl.anzenschutzmitteln bei Verwendung ver
schiedener Applikationsgerate. - Um Erfahrungen liber die Kontamination von 
Nachbarkulturen bei der Ausbringung von Pfl.anzenschutzmitteln in Blickrichtung 
auf die ,,Hochstmengenverordnung Pfl.anzenschutz" zu sammeln, wurde 1974 die 
Abtrift beim Ausbringen von E n d o  s u 1 f a n  zur Bekampfung des M a i s  -
z li n s 1 e r  s mittels Hubschrauber und beim Ausbringen einer S c h w e  f e 1-
Formulierung mittels Turbulator und Geblii.sespritze im Obstbau bestimmt. Im 
Falle des Endosulfans wurde unter den gefundenen bzw. von uns gewahlten Ver
suchsbedingungen in der Nachbarkultur kein liber 1 ppm liegender Rlickstands
wert gefunden. Rlickstande waren nachweisbar in Abstanden von 2 bis 30 m 

Entfernung vom behandelten Maisfeld. Nach drei Tagen lagen die Rlickstands
werte aller gemessenen Proben unter 0,1 ppm. 

Im Falle des Schwefels waren unter den Versuchsbedingungen Rlickstande 
nachweisbar bei Applikation mittels Turbulator in den untersuchten Abstii.nden 
von 2,5 und 10 m, bei Applikation mittels Spritzpistole unter den dort gewahlten 
Versuchsbedingungen in Abstanden von 2 und 5 m. 

(M. H a f n e r , LA Baden-Wlirttemberg) 

Verscharfte Marktkontrollen seit 1974. - Seit Fruhjahr 1974 werden in den 
Sammelstellen der Vereinigten ObstgroBmarkte verstarkt Kontrollen durch
gefuhrt. Neben einer intensivierten Probenahme zur Rlickstandsuntersuchung 
werden Qualitat, Gewicht und die vorschriftsmaBige Auszeichnung der Handels
ware liberwacht. Allein im Jahre 1974 wurden 300 Verwarnungen ausgesprochen. 
In zwei Fallen muBten GeldbuBen auferlegt werden. In all diesen Fallen handelte 
es sich um VerstoBe gegen die Qualitats- und Gewichtsvorschriften sowie unvoll
standige Auszeichnungen. In keinem Fall konnte jedoch ein VerstoB gegen die 
Hochstmengen-Verordnung registriert werden. 

(R. M li 11 v e r s t  e d t und F. H o  Ii g h a u  s, Rheinland-Pfalz) 

Untersuchungen von Gemlise-, Obst- und Bodenproben auf Pflanzenmittelrlick� 
stande. - a) Im Berichtsjahr 1974 wurden in Zusammenarbeit zwischen dem 
Chemischen Landesuntersuchungsamt in Munster und dem Institut fur Pfl.anzen
schutz, Saatgutuntersuchung und Bienenkunde der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe Untersuchungen von Bodenproben und Gemliseproben auf 
Rlickstande von Pfl.anzenschutzmitteln durchgeflihrt. Insgesamt wurden 66 
Proben untersucht, und zwar folgende Gemlisearten aus Unterglas-Anbau: Kopf
salat (57), Kohlrabi (1), Radies (1), Tomaten (1), Champignon (1) sowie flinf 
Bodenproben aus Gewachshausern. 

Sechs Salatproben sowie die flinf Bodenproben stammten aus Gewachshausern, 
die in den J ahren vorher haufiger mit Brassicol (Q u i n t o  z e n )  behandelt 
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worden waren. In zwei Salatproben wurden Quintozen-Riickstande oberhalb der 
Toleranz (0,3 ppm) ermittelt, wahrend die Werte fiir HCB in drei Proben iiber 
der Toleranz (0,005 ppm) lagen. In den Bodenproben wurden Quintozen-Riick
stande zwischen 0,68 ppm und 4,87 ppm und H C B  - Werte zwischen 0,1 und 
1,0 ppm ermittelt. Bei einer Salatprobe sowie einer Probe von Kohlrabi, Radies, 
Tomate und Champignon erfolgten Riickstandsuntersuchungen auf verschiedene 
Fungizide und Insektizide. In keinem Fall ergaben sich oberhalb der Toleranz
grenze liegende W erte. 

50 Proben Kopfsalat wurden im Spatherbst (bis Mitte Dezember) in Gewachs
hausern entnommen und ausschlieBlich auf Riickstande von C S 2 untersucht. Das 
ungewohnlich starke Auftreten von F a  1 s c h e m  M e  h 1 t a u  an Salat fiihrte 
zu teilweise wiederholter Anwendung von D i  t h i  o c a r  b a m  a t e  n. Bei der 
anhaltend feuchten und sehr triiben Witterung war ein stark verzogerter Abbau 
der Praparate (Pomarsol forte und Zineb-Praparate) zu befiirchten. Bei der Ent
nahme von Salatproben war die fiir diese Praparate zu Salat unter Glas vor
geschriebene Wartezeit von 42 Tagen in allen Fallen bereits abgelaufen und 
teilweise schon erheblich iiberschritten. Dennoch zeigten von den 50 untersuchten 
Salatproben 31 Proben Riickstande von CS2, die oberhalb der Toleranzgrenze 
(2 ppm) lagen. Durch intensive mehrmalige Bewasserung sowie <lurch gleich
zeitiges Heizen und Liiften konnte der Abbau der Praparate jedoch beschleunigt 
werden, so daB vor Beginn der Ernte in den untersuchten Fallen die Werte die 
Toleranzgrenze unterschritten. (A. K e m p e r, Munster) 

b) Fruchtproben aus 15 anerkannten, sich freiwillig Betriebskontrollen unter
stellenden Obstbaufachbetrieben wurden durch die Landwirtschaftliche Unter
suchungs- und Forschungsanstalt ,,Joseph-Konig-Institut" der Landwirtschafts
kammer Westfalen-Lippe auf Riickstande von Pflanzenschutzmitteln untersucht.
ErfaBt wurden Apfel der Sorten Cox Orange, Goldparmane, Ingrid Marie und
James Grieve, ferner Schattenmorellen und Brombeeren. Gepriift wurde
jeweils auf Riickstande der bei den letzten Spritzungen in den zugelassenen Auf
wandmengen eingesetzten fungiziden Wirkstoffe B e n  o m y  1, D i c h 1 o -
f l u a n i d , D i n o c a b ,  C a p t a n, M a n c o z e b , P r o p i n e b , T h i r a m,
Zi n e b sowie der insektiziden Wirkstoffe A z i n  p h o s - m e t  h y 1, B r o m o -
p h o s ,  D i a z i n o n ,  D i m e t h o a t und P a r a t h i o n - a t h y 1. 

In keinem Falle der insgesamt durchgefiil).rten 87 Riickstandsanalysen waren die 
Hochstmengen dieser Wirkstof£e iiberschritten. (I. R o h  1 o f f , Munster) 

Abtriftverhalten von M e t h  o x  y c h 1 o r bei verschiedenen Applikationen in 
Raps. - Spritzen, Nebeln, Stauben, Spriihen (Hubschrauber). 

Analysen von Pflanzenproben: 

Als weiteste Abtriftwerte wurden festgestellt: 

beim Spritzverfahren in 50 m Entfernung 0,003 ppm (Wind: 2,5 m/s), 

beim Nebelverfahren (Venturidiise) in 500 m 0,35 ppm (Wind: 0,5 bis 1,0 m/s), 

beim Staubeverfahren in 450 m 0,11 ppm (Wind: 4,4 m/s). 

16 
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Analysen von Filtrierpapier-Auffarigstreifen: 

Als weiteste Abtriftwerte wurden festgestellt: 

beim Nebelverfahren in 1000 m Entfernung 0,13 mg/m2 (Wind: 0,7 bis 1,4 m/s), 

beim Spruhverfahren (Hubschrauber) in 400 m 0,027 mg/m2 und in 500 m 
0,0017 mg/m2 (Wind: 0,8 bis 1,2 m/s). 

Zur Anwendungstechnik rodentizider Begasungsmittel. - Die Freigabe einiger 
p h o s p h o r  w a s  s e r s t  o f f  - entwickelnde Verbindungen (PH3) in begrenzten 
Portionsmengen zur W u  h 1 m a u s - und M a u 1 w u r f s b e k a m p f u n g ohne 
besondere Erlaubnis veranlaBte uns, die Praparate Polytanol, Neudo-Zwei
Wuhlmausfrei, Neudo-Phosphid und Phostoxin-WM im anwendungstechnischen 
Bereich zu vergleichen. Bei den schlackengrusartig strukturierten, unterschiedlich 
groBen, teils staubfi:irmigen Mitteln Polytanol, Neudo-Zwei-Wuhlmausfrei und 
Neudo-Phosphid setzten die hydrolytischen Vorgange des Aluminiumphosphids 
unmittelbar nach Ausbringung sofort stark ein. Es kam dabei zu Selbstentzun
dungen und kleinen Branden, so daB die Zulassungsbeschrankung ,,Anwendung 
nicht am oder im Wald oder unter Baumgruppen" unbedingt Beachtung verdient. 
Wesentlich vorteilhafter erschien in diesem Vergleich das in Ta b 1 e t  t e n  f o r m  
angebotene P h o  s t oxin - WM , ein im wesentlichen aus Aluminiumphosphid 
und Aluminiumcarbonat bestehendes Praparat. Selbst bei Ausbringung in 
Wasser wirkte es nicht explosionsartig, sondern zeitigte in allen Phasen eine 
kontrollierte Gasentwicklung. (H. G. S a n d  e r ,  Hamburg) 

13.14. Pflanzenschutzgerate 

Uberprufung von Feldspritzgeraten auf freiwilliger Grundlage. - Das Pflanzen
schutzamt der Landwirtschaftskammer Rheinland begann im Jahre 1969 mit der 
Uberprufung von Feldspritzgeraten der Praxis. Bis 1971 wurden 1034 Gerate auf 
Ausrustung, allgemeine Funktion sowie auf die Querverteilung und die AusstoB
menge der Spritzbruhe untersucht. Es zeigte sich dabei, daB die Gerate
ausstattung oft unzulanglich war und die Bruheausbringung quantitativ und

qualitativ keineswegs immer den Erfordernissen genugte. Hier muBte Abhilfe 
geschaffen werden. 

In der Folgezeit wurde im Nordrheingebiet eine Reihe von ge:n.ossenschaftlichen 
und privaten Werkstatten (18 Betriebe und 36 Filialen) gewonnen, die als ,,Von 
der Landwirtschaftskammer Rheinland - Pflanzenschutzamt - anerkannter 
Uberprufungsbetrieb fur Pflanzenschutzgerate" gefuhrt werden und tatig sind. 
Grundlage der Arbeit ist die vom Pflanzenschutzamt Bonn-Bad Godesberg ge
meinsam mit dem Institut fur Pflanzenschutz, Saatgutuntersuchung und Bienen
kunde (IPSAB) in Munster erarbeitete ,,Anerkennungsordnung". Die Betriebe 
werden vom Pflanzenschutzamt standig betreut und kontrolliert. Das Fach
personal wird jahrlich in besonderen Lehrgangen unterrichtet. 

Gerate, die keine Mangel haben oder bei denen diese beseitigt sind, werden mit 
einer ,,Prufplakette" gekennzeichnet. Dieses Gutezeichen, in dem das Jahr der 
Uberprufung angegeben ist, soll das Gerat als Qualitatsmerkmal auszeichnen, 
d. h. dokumentieren, daB das Gerat die Voraussetzungen fur die ordnungsgemaBe
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln erfullt.
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In den drei vergangenen Jahren wurden van den anerkannten Werkstiitten 
1244 Feldspritzgerate ilberprilft. Dabei ergab sich der folgende Befund: 

ilberprilfte Gerate 
,,Direkt in Ordnung" 
,,Nach Instandsetzung in Ordnung" 
,,Nicht einsatzfahig und nicht reparabel" 

(W. 

1972 

311 

28 0/o 

59,2 0/o 

12,8 0/o 

Le m k e ,  

1973 1974 

528 405 

35 0/o 35,5 0/o 

57,8 0/o 62,5 0/o 

7,2 0/o 2,0 0/o 

Bonn-Bad Godesberg) 

Ergebnisse der Feldspritzgeratekontrolle. - Im Jahre 1974 wurden van den 
sieben Kontrollstationen in Schleswig-Holstein insgesamt 225 Feldspritzgerate 
kontrolliert. Im Vergleich zu 1973 bedeutet dies eine Zunahme van 18,5 0/o. 

Von den 243 geprilften Geraten entsprachen 126 nicht den Anforderungen der 
Richtlinien und Hinweise fur die Dberprilfung van Feldspritzgeraten des 
Pflanzenschutzamtes vom 15. 1. 1972. Dies allein zeigt, dafl die Geratekontrolle 
ihre Berechtigung hat und der eingeschlagene Weg fortgefilhrt werden sollte. 
Die am haufigsten auftretenden Fehler waren wie im Vorjahr bei den Dusen 
(Querverteilung), dem Spritzgestange, dem Pumpenforderstrom, den Druckregel
und Schaltarmaturen sowie dem Manometer und der Filterung festzustellen. 

Anzahl kontrollierter Feldspritzgerate 

Gerateart 

Aufbaugerate 
Anbaugerate 
Anhangegerate 
ohne Angabe 

Eigen tumsver hal tnisse 

Landwirte 
Lohnunternehmer 
Maschinenringe 
ohne Angabe 

Anzahl 

124 

59 

33 

27 

243 

Anzahl 

86 

116 

4 

37 

243 

51 0/o 

24 0/o 

14 0/o 

11 0/o 

100 0/o 

35 0/o 

48 0/o 

2 0/o 

15 0/o 

100 0/o 

(Schleswig-Holstein) 

13.15. Blologische Schadlingsbekampfung 

Im Rahmen des Gesamtprojektes ,,Prilfung der Nebenwirkung van Pfianzen
schutzmitteln au£ Nutzinsekten" wurden die im Jahre 1970 begonnenen Unter
suchungen mit der Schlupfwespe Phygadeuon trichops und deren Wirtstier, der 

16* 
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Zwiebelfliege (Phorbia antiqua), fortgesetzt. Erste Versuehe mit zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln erbraehten folgende Resultate: 

Praparat 

Morestan Spritzpulver 

Euparen 

Certrol DP 

Neoron 25 

Konzentration 
des 

Praparates 

0,05 °/o 

1 °/o 

41/ha 

0,1 °/o 

Parasitierungs
leistung o / o

0 

28 

81 

27 

(H. C. P 1 a t  t n e r , BLBP Miinehen, Bayern) 

B i o 1 o g i s e h e B e k a m p f u n g d e r S a n - J o s e - S c h i 1 d 1 a u s ( S J S ). -
Nach nunmehr vierundzwanzigjahriger Arbeit mit dem San-Jose-Schildlaus
parasiten Prospaltella pernieiosi Tow. (Pp), nach zwanzigjahrigen Parasiten
freilassungen und nach fiinfzehnjahrigen Kontrollen in den Prospaltella-Frei
lassungsgebieten Baden-Wiirttembergs ktinnen am Ende des vom Bundes
ministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten geftirderten Forschungs
vorhaben ,,Untersuehungen zur biologischen Bekampfung von Schadlingen im 
Obstbau" folgende Ergebnisse vorgelegt werden. 

Aus der seit langen Jahren gut florierenden, inzwischen mit verhaltnismaBig 
wenig Arbeitsaufwand betriebenen Massenzueht des spezifischen SJS-Parasiten 
Pp im Stuttgarter Insektarium sind seit den Anfangen im Jahre 1950 bis heute 
insgesamt iiber 27 Mio. Pp in SJS-Befallsgebieten freigelassen warden. Die Frei
lassungen erfolgten bevorzugt in den Befallsgebieten Nordbadens (31 Gemeinden) 
und Siidbadens (13 Gemeinden), aber aueh einzelne Befallsherde in Nord
wiirttemberg (8 Gemeinden) wurden mit Parasiten versorgt. Damit ist an 480 
Stellen in 52 Gemeinden Baden-Wiirttembergs Prospaltella erfolgreich ange
siedelt worden. In den letzten neun Jahren machte Pp 89 °/o bis 98 0/o der 
Parasitenfauna der SJS aus und wurde zum weitaus wichtigsten biologischen 
Gegenspieler der Schildlaus. Die durchschnittliche Gesamtparasitierung der SJS 
bewegte sich von 1970 bis 1974 zwisehen 35,8 0/o und 44,9 0/o, die Pp-Parasitierung 
allein zwisehen 33, 7 10/o und 42,8 0/o. Die einheimischen Parasiten, vor allem
Aphytis proclia, erreiehten demnach nur noeh einen SJS-Vernichtungsgrad von 
2,1 0/o. Gestiitzt auf 2874 Zweigproben aus dem Freiland wurde der Riiekgang des 
SJS-Befalls ermittelt. Von iiber 425 Altlausen je lfd. m Apfelzweig im Jahre 
1959/60 ging der Befall 1973/74 auf 22,2 SJS je lfd. m zuriiek. Obwohl auch die 
Anzahl Prospaltella je lfd. m vom Maximum 1966/67 mit ea. 50 Pp bis 1973/74 
mit ea. 7,5 Pp deutlich abnahm, ist in dieser Zeit der prozentuale Parasitierungs
grad der SJS mit gewissen Schwankungen nahezu gleieh geblieben. In den SJS
Vordringungsgebieten Nord- und Sildbadens (die Gemeinden Philippsburg, 
Huttenheim, Baiertal, Forst, Steinbach, Rheinbisehofsheim, Buhl, Ulm b. Ober
kirch, Appenweier, Kafersberg und vor allem Vtirstetten) sind auch 1974 wieder 
179 Kiirbisse mit annahernd 1,2 Mio. Pp ausgebracht worden. Auf zwei SJS
Generationen (15. 6. und 15. 9.) kamen drei Pp-Generationen Ende Mai (sehwach), 
Ende Juni bis Ende Juli (stark), 2. bis 3. Dekade September (mittel), wobei die 
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am starksten ausgepragte Sommergeneration sich iiber vier Wochen hinzog, was 
auflergewohnlich ist. 

Zusammenfassung 1950 bis 1974: Der spezifische SJS-Parasit Prospaltella perni
ciosi Tow. wurde 1950 erstmals von W. K 1 e t  t aus den USA nach Deutschland 
eingefuhrt. Seither wird er im Insektarium der Landesanstalt fur Pflanzenschutz 
in Stuttgart kilnstlich vermehrt und seit 1954 im SJS-Befallsgebiet Baden
Wilrttembergs freigelassen. Die Einbilrgerung des natiirlichen SJS-Feindes ist 
gelungen. Als Ergebnis der spateren engen und fruchtbaren Zusammenarbeit 
besonders mit franzosischen und schweizerischen Instituten im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe der OILB ist zu erkennen, dafl der Parasit in verschiedenen 
Klimazonen Europas ein wirksamer Gegenspieler der SJS geworden ist. Damit 
wurde ein seltenes Beispiel eines groflraumig gelungenen biologischen Bekamp
fungsverfahrens in Europa gegeben. Die durchschnittliche Schildlausvernich
tungsrate durch die Nachkommen der ilber 27 Mio. freigelassenen Zehrwespen 
bewegte sich im Streuobst-Befallsgebiet Baden-Wilrttemberg zwischen 32 und 
43 '0/o. Die Anzahl der in Proben ermittelten Schildlause auf Apfelbaumen und 
Johannisbeeren ging innerhalb der letzten 15 Jahre im Durchschnitt um iiber 
90 0/o zurilck. (Befallszahl 1959: 100 0/o; 1974: 5 '0/o). Da der Parasit keine Wirts
pflanzen-, Grundstilcks- oder Landesgrenzen kennt und in unserem Klima gut 
i.iberwintern kann, hat er sich in den baden-wilrttembergischen Befallsgebieten 
stetig ausbreiten und auch bei abnehmendem Schildlausbefall seine Stellung 
behaupten konnen. Pp ist es im Laufe der Jahre gelungen, wesentlich zu einer 
Reduktion des SJS-Befallsdruckes in den befallenen Obstbaugebieten Sildwest
deutschlands beizutragen. 

A p f e 1 w i c k 1 e r. - Die Laboratoriumszucht des Apfelwicklers Laspeyresia 
pomonella auf ki.instlichem Nahrsubstrat (Rezept Wadenswil, Dr. M a n i ) hat 
sich nun soweit gefestigt, dafl auch in der kritischen Zeit, d. h. wahrend der Flug
zeit der Wickler im Freiland, genilgend Falter fur Versuche in den Obstanlagen 
zur Verfugung stehen. Die Hauptmasse der Falter wird aber nach wie vor mit 
gutem Erfolg auf eingelagerten unreifen Apfeln (Golden Delicious) gezilchtet. 
Neben Laboratoriumsversuchen, die sich mit dem Verhalten der Falter bei der 
Eiablage, der Anzahl Eier pro Weibchen, der Steigerung der Eiproduktion und 
der Vereinfachung der Zuchtverfahren befaflten, wurden erstmalig verschieden 
farbmarkierte Apfelwickler in einer Gemeinschaftsapfelanlage in Murr a. d. Murr 
freigelassen und mit Hilfe von Pheromonfallen wieder zuri.ickgefangen. Die Ver
suche sollen klaren helfen, ob es moglich ist, aufgrund von Fangen mannlicher 
Falter wirtschaftliche Schadensschwellen beim Apfelwickler aufstellen zu 
konnen. Dazu wurden auch Erntebonitierungen und Kontrollzahlungen ilber
winternder Raupen (Fanggi.irtel) vorgenammen. 

Bei dreimaligen Freilassungen markierter Wickler-Mannchen sind zwischen 2,3 
und 36,6 0/o der Falter bis zu einer Entfernung van durchschnittlich 25 m (maximal 
50 m) rilckgefangen warden. Die Auswertung der Versuchsergebnisse und ihre 
Deutung sind bei Abfassung dieses Berichts nach im Gange. 

Die bereits 1971 begannenen P h e r a m a n f a l l e n -V e r s u c h e  zur Verein
fachung des Warndienstes wurden in denselben Apfelanlagen wie in den ver
gangenen Jahren fortgefilhrt. Zusatzlich wurden Abfangversuche mit Hilfe van 
Pheramanfallen angestellt. Eine ea. 12 ha grofle Apfelanlage wurde systematisch 
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mit Fallen durchsetzt, so dafl erstmals ein Uberblick uber die Verteilung einer 
Apfelwicklerpopulation in einer grofleren Obstanlage Baden-Wurttembergs 
gewonnen werden konnte. Weitere Versuche mit Pheromonen sind in Pflaumen
kulturen Sudbadens und in Maiskulturen Sudbadens und Nordwurttembergs 
durchgefilhrt worden. 

Die Ergebnisse von Apfelwickler-Vergleichsfangen von Lichtfallen und 
Pheromonfallen der Jahre 1971 bis 1974 lassen die Brauchbarkeit der inzwischen 
im Handel erhaltlichen Sexualpheromone fur die Flugbestimmung der Falter im 
Warndienst erkennen. Im Sommer des Jahres 1974 war ein sich lang hinziehender 
und fast durchweg gleich starker Apfelwicklerflug besonders auffallend. Dieser 
Flugverlauf verhalt sich ebenso ungewohnlich wie die 2. Prospaltella-Generation 
im SJS-Gebiet im Sommer 1974. Ob dafilr klimatische Verhaltnisse verantwort
lich sind, ist sehr zu vermuten, mufl aber noch gepruft werden. Die Versuche 
werden fortgefilhrt. (G. N e u  f f  e r , LA Baden-Wurttemberg) 

13.16. lntegrierter Pflanzenschutz 

In t e g r  i e r  t e B e k  a m p  f u n  g in Getreide. - Die im Jahre 1973 begonnenen 
Versuche zur Prilfung der Einwirkung von Pflanzenschutzmitteln auf die Raub
arthropoden der Familie der L a u  f k a f e r  (Carabidae) im Rahmen der Arbeits
gruppe ,,Iritegrierte Bekampfung in Getreide" wurden im Jahre 1974 weiter
gefilhrt. Es kamen E 6 0 5 f o r t e  sowie M e t h  ox y c h 1 o r  zum Einsatz. 

Die eingebrachte Laufkafer-Fauna (insgesamt 4662 Carabiden, davon 20 0/o der 
Gattung Carbus, 50 °/o der Gattung Pterostichus und 30 0/o ubrige Carabiden) liefl 
erkennen, dafl sowohl E 6 0 5 f o r t e  als auch M eth ox y c h 1 o r  (ersteres 
etwas starker) eine erhebliche niltzlingsschadigende Wirkung ausilben. Die Dezi
mierung der Laufkafer-Fauna wurde aber auf beiden behandelten Teilstilcken 
nach etwa vier Wochen, wahrscheinlich durch Zuwanderung aus umliegenden 
Feldern, annahernd behoben. (F. S c h e r  n e y ,  BLBP Munchen, Bayern) 

Untersuchungen zum i n  t e g r  i e r  t e n  P f 1 a n  z e n  s c h u t  z im Rapsanbau. -
Bei den seit 1971 laufenden Erhebungen uber die auf Raps vorkommende Fauna 
mit Fangschalen in verschiedenen Farbtonen - sowohl mit Normal- als auch mit 
Fluoreszenzfarben - ergab sich eine Aufteilung der Fange im Verhaltnis von 
normal zu fluoreszierend wie 3 : 2. 

Bei der Bestimmung der aus den Farbfangschalen eingebrachten Ceuthor
rhynchchus-Arten fiel auf, dafl nicht nur die als Schadlinge bekannten C. napi, 
C. assimiles und C. quadridens, sondern auch C. fioralis und C. chalybaeus regel
maflig mit in Erscheinung traten. Wenn auch im Gesamtdurchschnitt aller
Fangschalen der Anteil der ersteren zu den letzteren 85,8 °/o: 14,2 0/o betragt, so
war im einzelnen, wie z. B. bei ,,gelb normal" das Verhaltnis 80,4 °/o: 19,6-0/o und
bei ,,weifl" sogar 69,1 °/o: 30,9 U/o.

A.hnliche Rilckschlilsse lassen sich auch bei den Milcken feststellen. N eben 9448
(= 82,1 °/o) Mucken verschiedenster Arten konnten 2062 (= 17,9 0/o) Gallmilcken
gezahlt werden. Von diesen 2062 ( = 100 0/o) Gallmucken gehorten nur 46 Stuck
( = 2,2 °/o) der Gattung Dasyneura an, der weitaus groflere Teil, namlich 2016
Stuck ( = 97,8 0/o) bestand aus anderen Gallmilcken-Arten.



Integrierter Pfianzenschutz 247 

Durch Insektizideinsatz bei Versuchen 1973 und 1974 wurden unter den 
gegebenen Befallsvoraussetzungen keine Mehrertriige erzielt. 

(F. S c h e r  n e y ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

In einem Zuckerriibenversuch bei Kosching, Lkrs. Ingolstadt, wurde untersucht, 
welche Auswirkung verschiedene Applikationsverfahren mit dem insektiziden 
Wirkstoff L i n  d a n  auf die in Bodenfallen fangbare Fauna eines Zuckerriiben
feldes ausiiben. Der Kontrolle (Unbehandelt) standen je 1 kg/ha N e  x i t  s t a r k  
in Fliichenapplikation und Bandspritzung sowie 4 kg/ha S t r e  u n e x  
G r a n  u 1 a t  auf Band gegeniiber. 
Der Vergleich der in den Applikationsvarianten gefangenen Gesamtfauna zeigte 
deutlich die schonende Wirkung der Granulatanwendung (G), gefolgt van der 
Bandspritzung (B) und der Fliichenspritzung (F) als der hiirtesten Behandlung. 
Bei den einzelnen Tierarten verschob sich allerdings das Bild. Bei groflen L a u  f -
k ii f e r n  (Carabus-Arten) fand sich fast keine Beeinflussung durch die 
Behandlungsvarianten. Bei mittelgroflen und kleinen Laufkiifern (Pterostichus, 

Bembidion) und Agonum-Arten stieg die Population sogar bei F deutlich an, 
was wahrscheinlich auf die Ausschaltung noch nicht niiher bekannter Antago
nisten zuriickzufiihren ist. Die Fangzahlen bei Staphyliniden, Spinnen und 
Collembolen fielen dagegen erwartungsgemiifl in der Reihenfolge Kontrolle '- G -
B - F ab. Allerdings handelte es sich bei den Collembolen ausnahmslos um nicht 
als pflanzenschiidigend geltende Arten. Die bisweilen Pflanzen angreifenden 
Onychiurus-Arten zeigten Populationsentwicklungen, die auf schwere Bekiimpf
barkeit dieser Arten schlieflen lassen. Marienkiifer traten nur in der Kontrolle 
bei starkem Blattlausbefall auf. 
Dieser fiir 1975 zur Wiederholung vorgesehene Versuch zeigte im einjiihrigen 
Versuch eine geringer schiidigende Wirkung des Lindans auf eine Reihe van als 
Niitzlinge bekannte Tierarten im Zuckerriibenfeld als zuniichst angenommen 
wurde, wobei die Schiidigung im allgemeinen van der Fliichenspritzung iiber 
Bandspritzung zur Granulatanwendung hin abnahm. Es darf angenommen 
werden, dafl die friihe Applikation sowie die Einarbeitung der Priiparate in den 
Boden diese relativ schonende Wirkung ermoglicht haben. 
(K. K o n i g , F. S c h e r  n e y und J. B a u c h h e n fl ,  BLBP Miinchen, Bayern) 

197 4 wurden die Bemiihungen um eine praxisgerechte Anwendung des i n  t e -
g r i e r  t e n  P f 1 a n  z e n  s c h u t  z e s i m O b s t b a u  mit Erfolg fortgesetzt. -
In einem Betrieb, der 1974 erstmals betreut warden ist, konnten die vorher 
iiblichen sechs Insektizidspritzungen pro Jahr auf zwei reduziert werden, ohne 
dafl dadurch Ertragseinbuflen hingenommen werden muflten. In einer weiteren 
Anlage wurde die Zahl der Insektizidbehandlungen van 5 bis 6 auf 3 gesenkt. 
Auch in den iibrigen schon liinger betreuten Anlagen wurde die Hochstzahl der 
im integrierten Pflanzenschutz ,,erlaubten" Insektizidspritzungen (pro Jahr 3) in 
keinem Fall iiberschritten trotz eines allgemein starken Blattlausauftretens 
sowie starker Frostverbrennungen im Friihjahr 1974. 
Die Zahl der nach Grundsiitzen des integrierten Pflanzenschutzes im Obstbau 
arbeitenden Betriebe nimmt in Bayern langsam, aber stetig zu. Teilweise werden 
die visuellen Kontrollen schon van den Betriebsleitern selbstiindig vorgenommen. 
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Die Modellbetriebe dienen der alljiihrlichen Schulung und Fortbildung nicht nur 
der amtlichen Fachberater fur Pflanzenschutz, sondern auch interessierten Obst
bauern. (R. B e r  1 i n  g ,  BLBP Milnchen, Bayern) 

I n  t e g r  i e r  t e r  P f 1 a n  z e n  s c h u t  z im Apfelanbau. - a) In zwei Versuchs
reihen wurden weitere Pflanzenschutzmittel bezilglich ihrer Wirkung auf 
Nutzarthropoden geprilft. Es handelt sich um einige Versuchspriiparate, bei 
denen seitens der Hersteller eine gewisse Selektivitat vermutet wurde. Tatsiich
lich hatte ein Teil dieser Substanzen ein stark verschobenes Wirkungsspektrum. 
Wirklich selektiv war jedoch keines der geprilften Priiparate. 

b) Anliifllich einer spat erfolgten Ubervermehrung der M e  h 1 i g e n  A p f e 1-
b 1 a t  t 1 a u  s (Dysaphis pla.ntaginea) wurden verschiedene Anwendungskonzen
trationen von D e  m e  t o n  - S - m e  t h y  1 geprilft. Eine erfolgreiche Bekiimpfung
war noch mit 1/10 der Normalkonzentration moglich, doch war danach prakt1sch
keine Wirkung auf neu zugewanderte Blattliiuse festzustellen. Eine solche Be
handlung kommt somit vorwiegend in groBen, mehr oder weniger isolierten
Apfelanlagen in Frage. Dagegen ist eine Demeton-Behandlung mit 1/4 der
Normalkonzentration allgemein gut wirksam, sofern nicht gleichzeitig die
A p f e 1 s ii g e w e s  p e bekiimpft werden soll. Ist dies der Fall, ware eine
Behandlung mit 1/2 der Normalkonzentration angebracht. - Diese Angaben
beziehen sich auf eine Spritzbrilhmenge von 1400 1/ha einer Vollertragsanlage.

c) Ein bereits 1973 begonnener Versuch zur Unterdrilckung des A p f e 1 s c h o  r f s
wurde 1974 beendet. Im Herbst 1973 wurden nach der Apfelernte und nach
begonnenem Blattfall ea. 40 Biiume mit H a r n  s t o  f f  (5 0/oig) gespritzt. Die
gleichen Biiume wurden im Frilhjahr beim Austrieb mit Questuran ( D o  d i n e)
(0,10/oig) behandelt. AnschlieBend blieben diese Baume bis zum Herbst unbe
handelt. Unter den gegebenen Versuchsbedingungen (relativ kleine Parzelle,
nicht isoliert von unbehandelten Apfelbiiumen) war keine merkliche Verminde
rung des Apfelschorfs zu bemerken. Dieses Versuchsergebnis deckt sich mit einem
holliindischen; dort wurde ein ahnlicher Versuch durchgefilhrt.

d) Ein Vergleich der A p f e 1 w i c k 1 e r - Fangzahlen in sechs P h e r o m o n -
fal l en (C o d l e m o n e ) mit den in unmittelbarer Nahe in Wellpappenringen
gefangenen Apfelwicklerlarven ergab keine eindeutige Korrelation. Der Versuch
wird 1975 wiederholt werden, wobei einige mogliche Fehlerquellen ausgeschaltet
werden sollen.

e) In einer Apfelanlage, in der zwei Pheromonfallen (Codlemone) aufgehangt
waren, wurden bei zehn Baumen die Frilchte bei der Ernte auf Apfelwicklerbefall
bonitiert. Die Apfelanlage blieb unbehandelt. Diese Beobachtungen sollen in den
niichsten Jahren fortgesetzt werden, um Korrelationen zwischen Anflugzahlen
und Befall zu finden.

f) In einer Versuchsparzelle mit Jungbiiumen (Dichtpflanzung), die zu einem
Drittel mineralisch, zu einem Drittel mit Milllkompost und zu einem Drittel mit
Milllkompost + Mineraldilnger gedilngt wurde, ist an 500 Baumen mit Messungen
des Wachstums (zuniichst Stammumfang) begonnen worden. Auf die vor
gesehenen Ernteermittlungen muBte verzichtet werden, weil der Ertrag durch
Spiitfrost vernichtet wurde. Es ist vorgesehen, auBer dem Ertrag auch die Lager-
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fahigkeit der .Apfel aus den drei Teilen der Parzelle zu untersuchen, sowie den 
Befall der Baume durch Schadlinge und Krankheiten. 

g) In drei verschiedenen Apfelanlagen wurden die Anzeigen eines mit Unter
stiltzung der DFG entwickelten S c h o  r f w a r n g e r  a t e s  auf die Entwicklung
des Schorfpilzes untersucht. Bei Einhaltung der von diesem Gerat gegebenen
Spritztermine sind Schorfspritzungen verhindert warden, wobei die Zahl der
Spritzungen unter dem handelsiiblichen Durchschnitt lag. Die Beobachtungen
haben ergeben, da.B sich die Zahl der notwendigen Behandlungen durch gering
fiigige Anderung des Gerates noch mehr einschranken laBt, ohne daB die Gefahr
von Schorfinfektionen besteht. Versuchsgerate desselben Typs in Frankreich, in
den Niederlanden und in Siidtirol arbeiteten ebenfalls einwandfrei.

h) Die Ausbildung von 12 Pflanzenschutzberatern und von 15 Obstbauberatern
im Integrierten Pflanzenschutz wurde fortgesetzt, ebenso die W eiterbildung von
20 Obstbauern, die bereits einen Kursus abgeschlossen haben. Ein weiterer Kurs
fiir Obstbauern wurde im Spii.therbst 1974 beendet.

Sii.mtliche Kursbesucher wiinschen eine Weiterbildung im Integrierten Pflanzen
schutz. AuBerdem werden bereits von zwei ausgebildeten Pflanzenschutzberatern 
weitere Kurse fiir Obstbauern abgehalten. Es ist vorgesehen, daB diese Aus
bildungstii.tigkeit ab 1975 ganz von den entsprechend ausgebildeten und mit den 
notwendigen Schulungsunterlagen versorgten Pflanzenschutzberatern iiber
nommen wird. Spezielle Berater fiir Integrierten Pflanzenschutz im Obstbau, wie 
sie in Frankreich und in den Niederlanden bereits eingesetzt sind, stehen hier 
leider nicht zur Verfiigung. 

Au.Berdem wurde in Zusammenarbeit mit der DPG ein dreitii.giger Kurs ab
gehalten, bei dem die Uberwachungsmethoden des Integrierten Pflanzenschutzes 
und die Priifung der Pestizide auf Nutzarthropoden im Freiland die Haupt
themen waren. Von den neun Teilnehmern kamen fiinf Kollegen von der 
Pflanzenschutzmittelindustrie. (H. S t e i n e r , LA Baden-Wiirttemberg) 

Entwicklung i n  t e g r  i e r  t e r  B e k a m p  f u n  g s v e r  f a  h r e n  im Beerenobst
bau. - Untersucht wurden vor allem tierische Schii.dlinge an Erdbeeren und 
Himbeeren. Die Hauptarbeiten bestanden in einer Bestandsaufnahme der in den 
Kulturen lebenden Entomofauna und dem Sammeln biologischer Daten iiber 
effektiv oder potentiell schadliche und niitzliche Arten. Bei den bodennahen Erd
beeren mu13te dabei auch die Bodenfauna mitberiicksichtigt werden. Daneben 
wurden Versuche zur Ermittlung von Schadensschwellen der beiden wichtigsten 
tierischen Schadlinge, des E r  d b e e r  - bzw. H i m  b e e r  b 1 ii t e n s  t e c h e r s 
(Anthonomus rubi) und des H i m  b e e r  k a f e r  s (Byturus tomentosus), angelegt. 
Das Auftreten und die mutma.Blichen Voraussetzungen parasitarer Erkrankungen 
(Botrytis cinerea) wurde beobachtet und in Obstanlagen mit unterschiedlicher 
Behandlung kontrolliert. 

Zur Kontrolle der ortlichen Verhaltnisse wurden Bodenproben aus drei Anlagen 
genommen, auf Gesamtstickstoff, Nitratstickstoff und Humusgehalt untersucht 
und diese Daten mit Inhaltsstoffen der Pflanzenblii.tter verglichen. Diese Werte 
konnen im eigenen Labor bestimmt werden und sollen in Zukunft weiter verfolgt 
werden, da sie u. U. wichtige Anhaltspunkte fiir die jeweilige Anfalligkeit der 
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Pflanzen fur Erreger parasitarer Erkrankungen geben. So ist z. B. bekannt, daB 
die Botrytis - A n  f a  11 i g k e i t  von Erdbeeren u. a. stark mit der Stickstoff
zufuhr im empfanglichen Stadium korreliert. Das einzige Mehltauauftreten 
wurde in der am starksten gedilngten Anlage (bei einer allerdings empfanglichen 
Sorte) registriert und auch die R u t  e n  k r a n k  h e  i t  d e  r H i m  b e e r  e n
scheint von solchen bodenbedingten Verhaltnissen beein fluflt zu werden. 

Aber auch tierische Sekundarschadlinge, wie S p i n n  m i  1 b e n  und B 1 a t  t -
1 a u  s e ,  sind weitgehend abhangig von kulturbedingten und durch chemische 
Behandlungen induzierten physiologischen Zustande der Pflanze. So konnten im 
letzten Jahr wieder Spinnmilbenvermehrungen besonders da beobachtet werden, 
wo durch Blattdilngung (bei trockenem Wetter) oder Phosphorester-Einsatz eine 
kilnstliche Forderung stattgefunden hatte. 

Die Situation bei den drei genannten Hauptschadfaktoren beurteilen wir vor
laufig wie folgt: 

a) E rtl be  e r b  1 il t e n s t e c h e  r: Der Schaden schwankt in unseren(unbehandelten)
Parzellen zwischen 3 und 50 °/o abgebissener Blilten. Selbst durch zwei und mehr
chemische Behandlungen wird der Befall aber nur teilweise verhindert, vor allem
wenn die Termine ohne genaue Kontrolle plaziert werden. A. S t a u b  von der
EidgenossischenForschungsanstalt inWadensvil erhielt mit 1 bis 2 Ph o sal o n e
Behandlungen eine Senkung von 17 0/o auf 8 0/o abgebissener Blilten. Bei einem
unserer Versuche konnte der Obstbauer mit drei von ihm selbst gelegten Be
handlungen (Pa r a t h i o n, P h o s a l o n e ,  Pa r exa n )  den 10 0/oigen Befall
auf lediglich 6 0/o reduzieren. Einen so schwachen Befall mit so geringem Effekt
zu bekampfen ist nicht nur unrentabel, sondern schadlich, da Parasiten und
Predatoren in viel hoherem Mafle abgetotet werden, als die relativ widerstands
fahigen Rilsselkafer.

Anthonomus rubi wird also in den Beerenobstgebieten regelrecht gezilchtet. Der 
Befallsdruck im nachsten Jahr hangt dann nur von den Einbuflen ab, welche die 
Kafer nach dem Schlupf und im Winterquartier zu erleiden haben, ist also vor
laufig vollig unkontrollierbar. Nach dem derzeitigen Erfahrungsstand kann man bei 
einjahrigen und schwach blilhenden Pflanzen mit der ersten Behandlung warten, 
bis der Anteil abgestochener Bltiten etwa 10 0/o erreicht hat. Bei alteren Pflanzen 
reichblilhender Sorten ist auch bei einem Ausfall von 15 bis 20 °/o (von oft tiber 
200 Blilten pro Pflanze!) noch kein wirtschaftlicher Schaden zu erwarten. Mittels 
dieser vorlaufigen Werte ware es vielerorts und in manchen Jahren sogar 
moglich, auf eine Bekampfung des Erdbeerbliltenstechers ganz zu verzichten. 
Voraussetzung fur ihre sichere Handhabung ist allerdings eine fast tagliche 
Befallskontrolle bei warmem Wetter mit Temperaturen ilber 20° C kurz vor und 
nach Blilhbeginn. 

b) H i m  b e e r  k a f e r: Die Bekampfung dieses Kafers wird in Erwerbsanlagen
mit grofler Regelmafligkeit durchgefuhrt, da man der Ansicht ist, dafl auch nur
der geringste Anteil vermadeter Frilchte ein absolutes Verkaufshindernis dar
stellt. Die Schadensschwelle ware demnach = Null. Wollte man sich dieser Auf
fassung anschlieflen, konnte man jeden Gedanken an eine integrierte Bekamp
fung dieses Schadlings aufgeben, denn mit einem geringen Befall ist wohl in jeder
Anlage zu rechnen. In Wirklichkeit handelt es sich um eine ebenso unnotige wie
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unerfullbare Forderung. Da 100 0/oige Befallsfreiheit durch keine Behandlung 
garantiert werden kann, ware es viel realistischer, sich au£ einen Minimalbefall 
festzulegen, der trotz seiner Geringfugigkeit eine erhebliche Verbesserung der 
Pflanzenschutzsituation bedingen wurde. Ein tolerierter Befall von 1 0/o z. B. kann 
unter Umstanden ohne oder mit nur einer Behandlung gehalten werden, wahrend 
die angestrebte 100 0/oige Befallsfreiheit selbst mit 2 bis 3 Spritzungen nicht zu 
erreichen ist. 

c) G r a u s  c h i m m  e 1 an Erdbeeren: Der ubiquitare, nur fakultativ parasitische
Pilz Botrytis cinerea stellt in der Tat ein schwer zu kalkulierendes Risiko dar.
Seine Gefahrlichkeit hangt aber entscheidend von folgenden Faktoren ab:

1. Feuchtigkeit und Temperaturen am Standort wahrend der Blute und
Fruchtreife.

2. Spezifische Anfalligkeit der Sorten.

3. Dungung und Bodenverhaltnisse.

Wir konnten dieses Jahr einen Landwirt dazu uberreden, eine Flache von fast 
einem Hektar gar nicht, bzw. gefahrdete Teile nur einmal zu behandeln (gewohn
lich wird zwei- bis dreimal gespritzt). Das Resultat war Befallsfreiheit bei 
unanfalligen und wenig belaubten Sorten und geringer Befall bei der anfalligen 
Sorte Senga Sengana, der wenigstens teilweise au£ dem langen Verweilen der 
Blutenstande unter der dichten Belaubung beruht. Versuche im kommenden Jahr 
sollen zeigen, inwieweit unter Berucksichtigung der obengenannten Faktoren die 
Botrytis-Bekiimpfung auf eventuell eine, aber gut plazierte Behandlung reduziert 
werden kann. 

Der Rest der tierischen Schadlinge wird im Verlauf unserer Arbeiten beobachtet, 
denn es ist zu befurchten, daB durch zu intensiven Pflanzenschutz, vor allem in 
Erdbeeren, einige Wicklerarten zu ernst zu nehmenden Schadfaktoren werden 
konnen. Es handelt sich um Sparganotis pilleriana und eine Form aus der 
Cnephasia wahlbohmiana-incertana-Gruppe. Sie treten in behandelten Anlagen 
verstarkt auf, moglicherweise weil dort ihre Parasitierung verhindert wird. 

(J. B o s c h , LA Baden-Wurttemberg) 

Integrierter Pflanzenschutz im Feldgemusebau. - Die Untersuchungen zur 
Ermittlung der wirtschaftlichen Schadensschwelle fur die K 1 e i n  e K o h  1-
f 1 i e g e (Erioischia brassicae) im Blumenkohlanbau wurden im Jahre 1974 
fortgesetzt und zwar wiederum in zwei klimatisch verschiedenen Anbaugebieten. 
In beiden Gebieten konnte zwischen Flugaktivitat und Dichte der abgelegten Eier 
keine quantitative Beziehung nachgewiesen werden. Dagegen war zwischen der 
Anzahl der Puppen/Pflanze, Wurzelbeschadigung und Erntegewicht eine deut
liche Abhangigkeit zu erkennen. Blumenkohlpflanzen, bei denen bis 3/4 des 
Wurzelumfanges durch FraBgange der Maden geschadigt wurden, wiesen keine 
Ertragsminderung auf. Diese Beschadigung durfte unter den Versuchsbedingun
gen durch 1,6 bis 2,5 Larven/Pflanze zustandegekommen sein. Als ,,Ertrag" galt 
sowohl Stuckzahl/Flacheneinheit als auch das vermarktbare Gewicht/ha. 

Bei der Ermittlung des Nutzeffekts der Kohlfliegenbekampfung konnte in Bad 
Wimpfen (bei Heilbronn) zwischen d i m e  t h o a t  - behandelten Parzellen, 
a 1 t o  s i d  - behandelten (Metamorphosehemmer) und unbehandelten keine 
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Ertragsunterschiede nachgewiesen werden. Dagegen brachte eine C h 1 o r -
f e n  v i n  p h o s  -Behandlung im Anbaugebiet Neuhausen eine geringfi.igige 
Ertragssteigerung. 

Auf den mit Altosid behandelten Parzellen war die Anzahl der kleinen Eirii.uber 
aus der Kaferfamilie Carabidae ( hauptsachlich Bembidion-Arten) verglichen mit 
Kontrollfangen auf unbehandelten Flachen zuri.ickgegangen. 

Beide untersuchten Dipteren-Mittel BASF 2 3 5 0, BASF 2 3 5 1 brachten gute 
Bekii.mpfungsergebnisse gegen die Kohlfliege verglichen mit dimethoat
behandelten und Kontrolle. 

Sowohl der wichtigste K o h  1 f 1 i e g e n  - Par a s  it - die Gallwespe Tryblio

grapha rapae -;-- als auch wichtige Blattlausfeinde, z. B. Schwebfliegen, lassen sich 
durch Gelbschalen anlocken. Gelbschalen bieten also eine Mi:iglichkeit zur 
Messung der Ni.itzlingsaktivitat im Gebiet. Verschonung dieser Feinde kann 
durch Verlegung des Bekampfungstermins oder durch die Wahl eines ni.itzlings
schonenden Praparates erreicht werden. Samit stehen weitere Ansatze zur Ein
fi.ihrung des Integrierten Pflanzenschutzes im Kohlanbau zur Verfi.igung, wo 
diese Feinde, vor allem die Syrphiden, besonders gefahrdet sind (Blattlaus
spritzung zur Hauptflugzeit). 

Durch den Einsatz von selektiven Pflanzenschutzmitteln im Spatkohlanbau 
konnte die Schadwirkung von Kohlblattlausen, KohlweiBlingen und Kohlfliege 
einzeln und miteinander kombiniert ermittelt und die erzielten Ertrage mit 
Ertragen aus den unbehandelten Parzellen verglichen werden. Bei den Befalls
bedingungen von 1974 waren keine Ertragsunterschiede zur Kontrolle fest
zustellen. Die gr613te Ertragsminderung ist aufgetreten, als K o h  1w ei131 i n  g 
und K o h  1 b 1 a t  t 1 ii. u s e gemeinsam schadigten. Dabei zeigte das Praparat 
D r  a w i z i d  eine gute Aphizidwirkung. 

(A. E 1 Ti t i ,  LA Baden-Wi.irttemberg) 
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14. Rechtsvorschriften

14.1. Im Jahre 1974 auf Bundesebene erlassene Rechtsvorschriften 

Zusammengestellt in der Dienststelle fur wirtschaftliche Fragen 

und Rechtsangelegenheiten im Pflanzenschutz, Berlin-Dahlem, 

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

G e s e t z  z u r  N e u o r d n u n g  u n d  B e r e i n i g u n g  d e s  R e c h t s  
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i m  V e r k e h r  m i t  L e b e n s m i t t e l n , T a b a k e r z e u g n i s s e n , 
k o s m e t i s c h e n  M i t t e l n  u n d  s o n s t i g e n  B e d a r f s g e g e n s t a n d e n
(G e s e t  z z u r G e  s a m  t r e f o r m  d e s  L e b e n  s m i t t  e 1 r e  c h t s ). 
Varn 15. August 1974. 

(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 95 vom 20. August 1974, S. 1945.) 

Das neue Lebensmittelgesetz regelt in § 14 die Anwendung van Pflanzenschutz
mitteln im Bezug auf Lebensmittel. Danach ist es verboten, Lebensmittel gesetz
maflig in den Verkehr zu bringen, wenn in oder auf ihnen Pflanzenschutz- oder 
sonstige Mittel oder deren Abbau- oder Reaktionsprodukte vorhanden sind, die 
die Hochstmengen ilberschreiten, welche nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 a festgesetzt sind. 
Zu diesen Mitteln gehoren auch Dilngemittel im Sinne des Dilngemittelgesetzes, 
andere Pflanzen- oder Bodenbehandlungsmittel sowie Vorratsschutz- oder 
Schadlingsbekampfungsmittel. Dieses Verbot gilt auch bei Pflanzenschutzmitteln, 
die nicht zugelassen sind oder nicht bei Lebensmitteln angewendet werden 
dilrfen, soweit nicht fur diese Mittel Hochstmengen festgesetzt sind. Absatz 2 
enthalt die Ermachtigung zur Festsetzung van Hochstmengen, zum Verbot des 
Inverkehrbringens van Lebensmitteln nach Anwendung bestimmter Stoffe und 
zur Regelung der MaBnahmen zur Entwesung, Entseuchung oder Entkeimung 
van Raumen oder Geraten im Zusammenhang mit der Herstellung, Behandlung 
und dem Inverkehrbringen van Lebensmitteln. 

Nach § 23 gelten die Vorschriften des § 14 fur Tabakerzeugnisse entsprechend. 
Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975, in bestimmten Teilen erst am 1. Januar 1978 in 
Kraft. 

V e r ord n u n g  z u r  N e u f a s s u n g  d e r  V e r o r d n u n g  il b e r  
A n w e n d u n g s v e r b o t e  u n d  - b e s c h r a n k u n g e n  f u r  Pf l a n z e n 
s c h u t  z m i t t  e 1. Vom 31. Marz 1974. 

(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 55 vom 1. Juni 1974,.S. 1204.) 

(Amtl. Pfl..schutzbest. N.F. 34, Nr. 1, S. 8.) 

Gegenilber der bisherigen Verordnung ist durch die Neufassung eine neue Liste 
(Anlage 1) von 14 Staffen mit volligem Anwendungsverbot eingefuhrt; ferner 
sind Einfuhrverbote fur Saat- oder Pflanzgut und Erde festgesetzt, die mit 
bestimmten Pflanzenschutzmitteln behandelt warden sind. Unter das An
wendungsverbot fallen Arsen-, Blei-, Cadmium- und Selenverbindungen, Aramit, 
Chlordan, Dieldrin, Fluoressigsaure mit ihren Verbindungen und Derivaten, 
Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff u. a. m. In Anlage 2 werden 17 Stoffe An-
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wendungsbeschrankungen unterworfen, darunter auch zahlreiche hochgifti ge 
Stoffe wie Ac r ylnitrit , Athylenoxi d, Blausaure, Chlorpikrin, Methylbromi d und 
Phosphorwasserstoff entwickelnde Verbindungen. Fur die Mehrzahl der Stoffe 
dieser Anla ge ist die Zustimmung der zustandi gen Behi:ir de Voraussetzung auch 
fur die Anwendung in den fur sie zu gelassenen Anwendungsbereichen, so bei 
DDT ge gen bestimmte Forstscha dlinge und bei Hexachlorbenzol zur Beizung von 
Weizensaat gut ge gen den Zwer gsteinbrand. Verschie dene Stoffe, z. B. Al dic arb, 
Chlorpikrin, technisches HCH, Toxaphen, be diirfen zu ihrer Anwendung in der 
Zone III bzw. III A von Wasserschutz gebieten der Zustimmung der zustandi gen 
Behi:ir de, Endrin auch fur die Zone III B. Fur 18 in Anla ge 3 auf gefuhrte Stoffe 
wer den beschrankte Anwendungsverbote aus gesprochen. Die Verordnung trat 
am 1. Juni 1974 in Kraft. 

V i e r z ehnt e B eka nnt mac hu n g  iib e r  d i e  Z u la s s u n g  v o n
P f 1 a nz e n  s c h u t z  mi t t e  In. Vom 15. Januar 1974. 

(Bundesanzei ger , Nr. 18 vom 23. Januar 1974 , S. 1.) 

F iinf z ehnt e B eka nnt mac hu n g  ii b e r  d i e  Z u la s s u n g  d e r  
P f 1 a n z e n s c h u t z m i t t e 1 e i n s c h 1 i e B 1 i c h d e r Z u s a t z s t o f f e. 
Vom 10. April 1974. 

(Beila ge zum Bundesanzei ger, Nr. 91 vom 16. Mai 1974.) 

S ec hz ehnt e B eka nnt mac hu n g  iib e r  d i e  Z u la s s u n g  d e r  
P f 1 a n  z e n  s c hu t z mi t t  e I u n d Z u s  a t  z s t o  f f  e. Vom 28. Juni 1974. 

(Bundesanzei ger, Nr. 135 vom 25. Juli 1974, S. 1.) 

S i e b z ehnt e B eka nnt mac hu n g  iib e r  d i e  Z u la s s u n g  d e r  
P f la nz e ns c h u t z  mi t t  e I un d Z u  s a t z  s t o  f f  e. Vom 1. Oktober 1974. 

(Bundesanzei ger, Nr. 194 vom 16. Oktober 1974, S. 3.) 

Ac ht z ehnt e B eka nnt mac hu n g  iib e r  d i e  Z u la s s u n g  d e r  
P f la nz e n  s c hu t z mi t t  e 1 u n d Z u s  a t  z s t o  f f  e. Vom 2. Dezember 1974. 

(Bundesanzei ger, Nr. 238 vom 21. Dezember 1974, S. 7.) 

Die weiter gefuhrten Bekanntmachungen der Biolo gischen Bundesanstalt fur 
Land- und Forstwirtschaft enthalten die neuen Zulassungen, Beendi gungen von 
Zulassungen sowie Anderungen und Er ganzungen der Liste der zu gelassenen 
Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe; darunter bietet die Fiinfzehnte Bekannt
machung eine Zusammenfassung der derzeit zu gelassenen Praparate nach dem 
Stand vom 10. April 1974. 

S ec hs t e  B eka nnt mac hu n g  z u r  A n d e r u n g  d e r  B eka nnt
m a c h u n g d e r E i n 1 a B s t e 11 e n f ii r d i e P f 1 a n z e n b e s c h a u. 
Vom 29. April 1974. 

(Bundesanzei ger, Nr. 85 vom 8. Mai 1974 , S. 1; Ministerialblatt des Bundes
ministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Nr. 10 vom 29. Mai 1974, 
s. 55.)

(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 34, Nr. 1, S. 4.)
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S i e b e nt e  B eka nnt m a c h u ng z u r  An d e r u ng d e r  B eka nnt
m a c h u n g d e r E i n 1 a .B s t e 11 e n f il r d i e P f 1 a n z e n b e s c h a u. 
Vom 24. Juli 1974. 
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(Bundesanzeiger, Nr. 138 vom 30. Juli 1974, S. 1; Ministerialblatt des Bundes
ministers fur Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten, Nr. 15 vom 9. August 1974, 
s. 122.)
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 34, Nr. 1, S. 6.) 

A c h t e  B eka nnt m a c h u ng z u r  An d e r u ng d e r  B eka nnt 
m a c h u n g d e r E i n  1 a .B s t e 11 e n f il r d i e P f 1 a n z e n b e s c h a u .  
Vom 16. Dezember 1974. 
(Bundesanzeiger, Nr. 239 vom 24. Dezember 1974, S. 4.) 
(Amtl. Pfl.schutzbest. N.F. 34, Nr. 1, S. 7.) 
Die Liste der Einla.Bstellen fur Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse wir d durch 
Anderungen, Streichungen und Erg iinzungen auf den derzeitigen Stand gebracht. 

N e u nt e  B eka nnt m a c h u ng ilb e r  K a r t o f f e l s o r t e n  
m i t  R e s i s t e nz g e g e n  d e n  K a r t o f f e lkr e b s. Vom 13.Marz 1974. 
(Bundesanzeiger, Nr. 56 vom 21. Marz 1974, S. 1.) 
Aus der umfangreichen Liste der gegen Rasse 1 des Kartoffelkrebserregers 
resistenten Kartoffelsorten hebt sich nur die Sorte Saphir mit einer Resistenz 
gegen die Rassen 1, 6 und 8 hervor. 

Zw e i t e  B eka nnt m a c h u ng ilb e r  K a r t o f f e l s o r t e n  m i t  
R e s i s t e nz g e g e n  d e n  K a r t o f f e l ne m a t o d e n. Vom 13.Miirz 1974. 
(Bundesanzeiger, Nr. 56 vom 21. Marz 1974, S. 1.) 
Nach den Prilfungen durch die Biologische Bundesanstalt besitzen 20 der zum 
gewerbsma.Bigen Verkehr zugelassenen Kartoffelsorten Resistenz gegen die 
Rasse A des Kartoffelnemato den. 

D r i t t e  V e r o r d nu ng z u r  An d e r u ng d e r  V e r o r d nu ng 
z u r A u s  f il h r u ng d e s  F u t t e r  m i t t  e 1 g e s e t  z e s. Vom 25. Marz 1974. 
(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 33 vom 2. April 1974, S. 801; hierzu Berichti
gung vom 19. April 1974, Bundesgesetzblatt-Teil I-, Nr. 45 vom 27. April 1974.) 
Die Veror dnung zur Ausfuhrung des Futtermittelgesetzes vom 21. Juli 1927 
(Reichsgesetzblatt - Teil I -, S. 322) wir d in § 94 dahingehend geandert, da.B die 
dazu gehorende Tabelle fur zahlreiche Stoffe Werte fur den Gehalt in Einzel
futtermitteln festsetzt. Bei ihrem Uberschreiten ist der Gehalt an diesen Staffen 
anzugeben. Als Stoffe aufgefuhrt sind neben Aflatoxin B 1 Al drin, Diel drin, 
Chlor dan, D DT, DDE, DDD und Isomere, Endrin, Fluor, Heptachlor, Heptachlor
epoxi d, HCB und Lindan. 

S i e b e nt e  V e r o r d nu ng z u r  Du r c h filh r u ng d e s  G e s e t z e s  z u r  
A n d e r u n g f u t t e r m i t t e 1 r e c h t 1 i c h e r V o  r s c h r i f t e n. 
Vom 28. Marz 1974. 
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(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 34 vom 3. April 1974, S. 811; hierzu Berichti
gung vom 29. Mai 1974, Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 56 vom 5. Juni 1974, 
s. 1224.)

In einem neuen Anhang 3 zu Nr. 9 der Allgemeinen Vorschriften wird eine Liste 
der Schadstoffe angefilgt; in Mischfuttermitteln der dort aufgefilhrten Typen 
dilrfen die dort fur sie festgesetzten Gehalte an diesen Schadstoffen nicht ilber
schritten werden. Die Liste der Schadstoffe entspricht der in der Dritten Ver
ordnung zur Anderung der Verordnung zur Ausfilhrung des Futtermittelgesetzes 
vom 25. Marz 1974 genannten. 

N e u n t e  V e r o r d n u n g  z u r  D u r c h fil h r u n g  d e s  G e s e t z e s  z u r
A n d e r u n g f u t t e r ID i t t e 1 r e c h t li c h e r V o  r s c h r i f  t e n. 
VoID 12. DezeIDber 1974. 

(Bundesgesetzblatt - Teil I-, Nr. 135 voID 17. DezeIDber 1974, S. 3495.) 

Der in der Siebenten Verordnung angefilgte Anhang 3 wird durch Aufnahme 
weiterer Futtermitteltypen erganzt. 

El f t e  V e r o r d n u n g  z u r  A n d e r u n g  d e r  D il n g e m i t t e l
v e r o r d n u n g. Vom 8.Marz 1974. 

(Bundesgesetzblatt - Teil I -, Nr. 24 vom 14. Marz 1974, S. 676.) 

In Ziffer VIII der Anlage der DilngeIDittelverordnung vom 21. November 1963 
(Bundesgesetzblatt - Teil I -, S. 805) wurde 2-Chlorathylphosphonsaure als 
Fruchtreifebeeinflussungsmittel neu aufgenoIDmen. ( L. Qu a nt z )  

14.2. Rechtsvorschriften der Lander 

Bayern: 

Verordnung zur Anderung der Giftordnung VOID 3. 4. 1974 (BayGVBl. Nr. 9/1974, 
175-176).

Verordnung zur Aufhebung von Pflanzenschutzverordnungen vom 4. 9. 1974 
(BayGVBl. Nr. 20/1974, S. 489). 

Gesetz ilber das Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der 
offentlichen Sicherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz 
- LStVG -) in der Fassung der BekanntIDachung vom 7. 11. 1974 (BayGVBl.
Nr. 27/1974, 753-764).

Hessen: 

Anordnung zur Durchfilhrung der UnkrautbekaIDpfung voID 5. 2. 1974. StAnz. 
f. d. Land Hessen, 1974, S. 865.

Filnfte Polizeiverordnung zur Anderung der Polizeiverordnung ilber den Ver
kehr IDit Giften vom 5. 2. 1974. GVBL I, 1974, S. 114. 

Ftinfte Verordnung zur Anderung der Verordnung ilber den Verkehr mit giftigen 
Pflanzenschutzmitteln VOID 8. 2. 1974. GVBl. I, 1974, S. 127. 
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Verordnung ilber die zustandige Behorde nach der Bienenseuchenverordnung 
vom 11. 12. 1974. GVBl. I, 1974, S. 637. 

N ordrhein-Westfalen: 

Verordnung zur Durchfilhrung der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffel
krebses vom 18. 12. 1973. GVBL NW 1974, S. 3. 

Verordnung zur Durchfilhrung der Verordnung zur Bekiimpfung des Kartoffel
nematoden vom 19. 3. 1974. GVBl. NW 1974, S. 109. 

Verordnung zur Anderung der Durchfilhrungsverordnung zum Landesjagdgesetz 
Nordrhein-Westfalen (DVO-LJG-NW) vom 12. 3. 1974. GVBl. NW 1974, S. 104-
106. 

Verordnung ilber die Beseitigung von Stroh auBerhalb von Abfallbeseitigungs
anlagen (Strohverordnung) vom 9. 7. 1974. GVBL NW 1974, S. 250. 

Verordnung ilber Zustiindigkeiten nach der Dritten Verordnung zur Bekiimpfung 
der Feuerbrandkrankheit vom 16. 7. 1974. GVBL NW 1974, S. 685. 

Zustiindige Behorden fur die Ausfilhrung der Abfallbeseitigungsgesetze vom 
7.8.1974 (Rd.Erl.) Ministerialbl. NW 1974, S. 1113. 

Filnfte Verordnung zur Anderung der Verordnung ilber den Handel mit Giften 
(Giftverordnung) vom 25. 9. 1974. GVBL NW 1974, S. 1058. 

Erste Verordnung zur Ausfilhrung des Landesabfallgesetzes betreffend die bis
herigen offentlich-rechtlichen Trager der Abfallbeseitigung vom 4. 12. 1974. 
GVBL NW 1974, S. 1580. 

Niedersachsen: 

Durchfilhrung der Verordnung zum Schutz der Bienen vor Gefahren durch 
Pflanzenschutzmittel (Bienenschutzverordnung). - RdErL d. ML v. 15. 1. 1974. 
Nieders. Ministerialblatt 24, S. 184. 

Verordnung ilber die Rattenbekiimpfung im Lande Niedersachsen. Vom 22. 3. 
1974. Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt 28, S. 208. 

Ausfilhrungsbestimmungen zur Verordnung iiber die Rattenbekiimpfung im 
Lande Niedersachsen. - RdErl. d. MS v. 1. 4. 1974. Nieders. Ministerialblatt 24,

s. 592.

Ausfilhrung der Verordnung zur Bekiimpfung der Blauschimmelkrankheit des 
Tabaks. - RdErl. d. ML v. 16. 10. 1974. Nieders. Ministerialblatt 24, S. 1858. 

Verordnung zur Bekiimpfung der Rilbenblattwanze. Vom 6.11.1974. Nieders. 
Gesetz- und Verordnungsblatt 28, S. 460. 

Verordnung zur Aufhebung der Verordnung zur Bekiimpfung der Pfirsichblatt
laus. Vom 6.11.1974. Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt 28, S. 459. 

Elfte Verordnung zur Anderung der Verordnung ilber den Handel mit Giften. 
Vom 14. 11. 1974. Nieders. Gesetz- und Verordnungsblatt 28, S. 461. 

Siebente Verordnung zur Anderung der Verordnung iiber den Verkehr mit 
giftigen Pflanzenschutzmitteln. Vom 14.11.1974. Nieders. Gesetz- und Ver
ordnungsblatt 28, S. 475. 

17 
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Schleswig-Holstein: 

Aufli:isung der Kontrollstelle filr forstliches Saat- und Pflanzgut des Pflanzen
schutzamtes des Landes Schleswig-Holstein. Bekanntmachung vom 10.4.1974 
(Amtsbl. Schl.-H. S. 391). 

Landesverordnung zum Schutze des Feldes gegen Haustauben vom 30. 4. 1974 
(GVOBL Schl.-H. S. 157). 

Saarland: 

Polizeiverordnung zur Anderung der Polizeiverordnung iiber den Handel mit 
Giften vom 30.12.1960. Vom 15.1.1974 (Amtsbl. des Saarlandes vom 20.2.1974, 
Nr. 11, S. 202). 

Polizeiverordnung zur Anderung der Polizeiverordnung iiber den Verkehr mit 
giftigen Pflanzenschutzmitteln vom 22. 8. 1960. Vom 15. 1. 1974 (Amtsblatt des 
Saarlandes vom 20. 2. 1974, Nr. 11, S. 216). 

Rechtsverordnung iiber die Beseitigung pflanzlicher Abfalle auBerhalb von 
Abfallbeseitigungsanlagen. Vom 17.9.1974 (Amtsblatt des Saarlandes vom 
30. 10. 1974, Nr. 44, S. 854).

Berlin: 

Zweites Gesetz zur Anderung des Polizeizustandigkeitsgesetzes vom 18. 10. 1974 
(GVBL Berlin S. 2617). 

Durch dieses Gesetz wird das Pflanzenschutzamt nachgeordnete Ordnungs
behi:irde. 

Verordnung zur Anpassung der Straf - und Buflgeldvorschriften des Landes 
Berlin an das Bundesrecht (Strafrechtsanpassungsverordnung - StrRAnpVO) 
vom 4. 12. 1974 (GVBL Berlin S. 2785). 

Die Verordnung beinhaltet u. a. die Neufassungen von § 22 Abs. 1 der Verordnung 
iiber den Verkehr mit Giften (Giftverordnung) in der Fassung vom 8.9.1970 
(GVBL S. 1744, 1964) sowie von § 11 der Verordnung iiber den Verkehr mit 
giftigen Pflanzenschutzmitteln in der Fassung vom 8.9.1970 (GVBL S. 1762, 1964). 

Verordnung zur Anderung der Verordnung zur Durchfiihrung des Polizei
zustandigkeitsgesetzes vom 17.12.1974 (GVBL Berlin S. 2927). 

Mit dieser Verordnung werden die Ordnungsaufgaben des Pflanzenschutzamtes 
festgelegt. ,,Das Pflanzenschutzamt ist zustandig fiir: die Ordnungsaufgaben nach 
dem Pflanzenschutzgesetz und den dazu ergangenen Verordnungen." 
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15. Veroffentlichungen

Bayern: 

B a u  c h h e n  B, J. und W e i g a n d, G.: Untersuchungen zur Collembolenfauna auf 
zwei Zuckerriibenschlagen in Bayern. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 26, 1974, 150-153. 

B e h r i n g e r, P.: Das Biotestverfahren zum sicheren Nematoden- und Biotypennach
weis. Der Kartoffelbau 25, 1974, S. 157 . 
Der Riibennematode und seine Bekampfung. Pflanzenschutzinformationen Nr. 42, 
1974 , Bayer. Landesanstalt f. Bodenkultur u. Pflanzenbau 

-, und F ii r s t, L.: Ertragssteigerung durch Bodenentseuchungsmittel? Der Kartoffel
bau 25, 1974, S. 184 . 

B e  r 1 i n  g, R.: Winter- bzw. Austriebsspritzung: Ja oder Nein? Der praktische Garten
ratgeber 82, 1974, 68a-68b. 

D i e r  c k  s, R.: Probleme der Weizenmonokultur aus pflanzenschutzlicher Sicht. Mitt. 
Deut. Landwirtsch. Ges. 89, 1974, 249-251 . 

-, Zur Griindung eines Arbeitskreises Pflanzenschutz in Bayern. Gesunde Pflanzen 26, 

1974, 74-76 . 
-, Pflanzenschutz und Umweltschutz. Gesunde Pflanzen 26, 1974, 158-166 . 
-, Neue Verbote fur Pflanzenschutzmittel. Bayer. Landw. Wochenblatt 164, 1974, S. 17 . 

D i e t e r, A.: Die wichtigsten PflanzenschutzmaBnahmen im Weinbau. Amtl. Pflanzen
schutzdienst, Merkblatt N. F. 26, 1973/74, Bayer. Landesanstalt f. Bodenkultur und 
Pflanzenbau. 

F u c h s, H. und K e e s , H.: Dber das Vorkommen von Unkrautsamen in Saatgutpro
ben von Raps und Riibsen und SchluBfolgerungen fur die praktische Unkrautbe
kampfung - Ergebnisse der Reinheitsuntersuchung der Ernten 1972 und 1973 in 
Bayern. Gesunde Pflanzen 26, 1974, 194-199 . 

G ii n d e  1, L.: Untersuchungen zur Biologie von Centrospora acerina (Hartig) Newhall 
im Zusammenhang mit der Aufklarung schorfartiger Erkrankungen bei Sellerie. 
Diss. TU Miinchen, 1974 . 

Kon i g, K., K l e i n, E., K r u m r e y, G., P a u l i k, W., S t e c k, U.: Versuchsergeb
nisse zur Drahtwurmbekampfung im Silomais. Gesunde Pflanzen 26, 1974, 247 -248. 

K o  11 m a n  n s b e r g  e r, K. und D i e r c k s, R.: Entwicklung einer Applikationsvor
richtung fur PflanzenschutzgieBmittel unter besonderer Beriicksichtigung des syste
mischen Insektizids Dimefox (Fluorphosphorsaure-bis-dimethylamid) im Hopfen
bau. Bayer. Landwirtsch. Jahrb. 51, 1974, 3-53. 

N a t  o n, E.: Les Araignees. In " Les organismes auxiliaires en verger de pommiers", 
OILB/SROB, 1974, 221-225. 

0 b s t, A.: Zur Unterscheidung der GetreidefuBparasiten Cercosporella herpotrichoides 

(Halmbruchkrankheit), Rhizoctonia solani (,,Spitzer Augenfleck" ), Helminthospori

um sativum und Fusarium spp. Pflanzenschutzinformationen Nr. 43, 1974, Bayer. 
Landesanstalt f. Bodenkultur und Pflanzenbau. 

R i n  t e 1 e n, J.: Die Verticillium-Welke des Hopfens (Sammelbericht) . Z. Pflanzen
krankh. Pflanzensch. 81, 1974, 304-315. 

17• 
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R o  s s, H., B o u w m a n, L. A. und B e h r i n g e r, P.: Die Wirkung der Resistenzgene 
H1 

in Kartoffelsorten ex. S. andigena C. P. C. 1673 und Fb in Zuchtklonen ex. S. 

spegazzinii EBS 510 auf Cystenbildung verschiedener Populationen des Kartoffel
alchens Heterodera rostochiensis Woll. s. str. Z. Pflanzenzilcht. 71, 1974, 179-18 4 .  

S c h e r  n e y, F. und N a t  o n, E.: Biologische Schadlingsbekampfung im Gemiisebau. 
Der Erwerbsgartner 28, 1974, 103 0 -1032 . 

W a 11 n 6 f e r, P. und K 6 n i g e r, M.: Modellversuche ilber die Aufnahme von Hexa
chlorbenzol und polychlorierten Biphenylen durch Kulturpflanzen aus verschiede
nen Substraten. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig), 26, 1974, 
54-57.

W e i g a n d , G.: Ein Niltzling, den man beach ten sollte. Pflanzenschutzinformationen 
Nr. 41, 1974, Bayer. Landesanstalt f. Bodenkultur u. Pflanzenbau. 

-, Isostasius punctiger Nees - ein wichtiger Parasit der Weizengallmilcke (Contarinia 

tritici). Anz. Schadlingsk. Pflanzen- Umweltsch. 47, 1974, 9 9 -102 . 

Baden-Wilrttemberg: 

B i  11 e n, W.: Die Virustestung im Obstbau. - Obst und Garten 93, Heft 6, 1974, 
192�193 . 

B r o d, G.: Die Maiszilnslerbekampfung. - Mais, 1974, Heft 2, 22-26. 
-, Schadvogelabwehr in Mais. - Mais, 1974, Heft 2, 21-22 . 
-, So treffen Sie die Unkrauthirsen. - topagrar, 1974, Heft 4, 32 . 

E 1 Ti t i, A.: Zur Auslosung der Eiablage bei der aphidophagen Gallmilcke Aphidoletes 

aphidimyza (Diptera: Cecidomyiidae). - Ent. exp. & Appl. 17, 1974, 9-21. 
-, Auswirkung von der rauberischen Gallmilcke Aphidoletes aphidimyza (Rond.) 

(Itonididae: Diptera) auf Blattlauspopulationen unter Glas. - Z. Angew. Entomol. 
76, 1974, 4 06- 417. 

-, 0-berwanderung aphidophager Insekten von Erbsenfeldern zu benachbarten Kultu
ren und ihre Bedeutung fur den Integrierten Pflanzenschutz. - Z. Pflanzenkrankh. 
Pflanzensch. 81, 1974, 2 87-2 95. 

E n g e  1, H.: Gemilsebaulicher Pflanzenschutz 1974 . - Obst und Garten 93, Sonderheft 
Pflanzenschutz 1974, 21-31. 

-, Unkrautbekampfung im Mais 1974 . - Mais, 1974, Heft 1, 22 -25. 
-, Pflanzenmal3nahmen im Mais. - Mais-Informationen, 1974, Heft 2, 1-3 . 

H a f n e r, M.: Freiwillige Rilckstandskontrolle im Gemilsebau. - Der Erwerbsgartner 
27, 1974, 1036-1037. 

-, Untersuchungen zur Abtrift und zum Abbau von Endosulfan (nach Ausbringen mit 
dem Hubschrauber). - Gesunde Pflanzen 12, 1974, 1-6. 

H i r 1 i n g, W.: Literatur ilber Phytonematoden. - Pflanzenkrankh. Pflanzensch. 80, 

1973, 725-727. 
-, Schadliche Nematoden an Mais in Baden-Wilrttemberg. 

I. Die Umfallkrankheit beim Mais durch Ditylenchus dipsaci-Befall. - Anz. Schad
lingsk. Pflanzen- Umweltsch. 47, 1974, 33 -3 9.

-, Schadliche Nematoden an Mais in Baden-Wilrttemberg. 
II. Wiesenalchen (Pratylenchus spp.) und Getreidezystenalchen (Heterodera ave

naer Bekampfung schadlicher Nematoden bei Mais. - Anz. Schadlingsk. Pflanzen
Umweltsch. 47, 1974, 65-71.
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-, Schaden an Mais durch das Getreidezystenalchen (Heterodera avenae) und die 
Untersuchungstechnik fur den Nachweis des Befalls. - Gesunde Pflanzen 26, Heft 3, 
1974, 58-62 . 

-, Warmwasserbehandlung zur Gewinnung blattalchenfreien Erdbeerpflanzgutes in 
Baden-Wiirttemberg ---, Beobachtungen zur Technik der Untersuchung warm
wasserbehandelter Pflanzen auf Blattalchen (Aphelenchoides spp.). - Nachrich
tenbl. Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26, 1974, 118-121 . 

-, Mit dem Riiben.zystenalchen leben. _:_ Deutsche Zuckerriibenzeitung 10, 1974, Aus
gabe Nr. 1, Februar 1974 . 

K 1 i s  c h o w s  k i, B.: Merkblatt ,, PflanzenschutzmaJ3nahmen im Ackerbau 1974 " in 
Zusammenarbeit mit den Regierungsprasidien Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und 
der Landesanstalt fur Pflanzenschutz, Stuttgart. 

K o c k, Th.: Monatliche Empfehlungen fiir den Pflanzenschutz im Obstbau (Steinobst, 
Beerenobst). - Obst und Garten 93 , 1974 . 

-, Obstmadenbekampfung im Kern- und Steinobst. - Chemie und Technik in der 
Landwirtschaft 25, 1974, Heft 6. 

L ii d e  r s, W. und R a s t e t t e r, A.: Lassen sich auf dem Tabakblatt die Pflanzen
schutzmittelriickstande bei der Bekampfung von Peronospora tabacina Adam ver
meiden? - Der Deutsche Tabakbau 54, 1974, 81-86. 

L ii d e  r s, W.: Folgerungen aus Erfahrungen beim Ausbringen von Pflanzenschutz
mitteln mit Luftfahrzeugen in Baden-Wiirttemberg. - Gesunde Pflanzen 26, 1974, 
144--:-148 . 

M a  a J3 e n, H.: Zur Verbreitung des Hafernematoden in Siidbaden. - Gesunde Pflan
zen 26, 1974, 150-152 . 

M i  c h e  1, H. G.: Versuche zur Prilfung der Wirksamkeit reduzierter Wasseraufwand
mengen beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Apfelanbau. - Nachrichtenbl. 
Deut. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 26, Heft 9, 1974, 1 35-1 39. 

M i 1 a i r e, B a g g i o 1 i n i, G r u i s , S t e i n e r : Les organismes auxiliaires en verger 
de pommiers. - OILB/WPRS, 1974, Wageningen. 

N e u.f f e r, G.: Pheromonfallen zur Bestimmung des Apfelwicklerfluges. - Anz. 
Schadlingsk. Pflanzen- Umweltsch. 4'7, 1974, 116-119. 

-, Pheromone im integrierten Pflanzenschutz Obstbau - Weinbau. - Mitteilungen 
des Siidtiroler Beratungsrings 11, 1974, 155--:-156. 

S c  h i  c k, W. und K o c k, Th.: Pflanzenschutz im Obstbau 1974 . - Obst und Garten 93, 
Sonderheft Pflanzenschutz 1974, 1-20 . 

S c h i c k, W.: Monatliche Empfehlungen fur den Pflanzenschutz im Kernobstbau. -
Obst und Garten 93, 1974 . 

-, Der Apfelmehltau - noch immer ein ungelostes Problem. - Der Landwirt 28, 1974, 
Nr. 3 ( 70- 72 ) und Nr. 4 (11 7-118 ). 

S t  a h  1, Marianne: Eine wenig bekannte Himbeerkrankheit - Ruten- und Fruchter
krankheit durch Elsinoe veneta. - Der Erwerbsobstbau 16, Heft 4, 1974, 60-61 . 

-, ,, Schwarzfaule" - wenig bekannte Erkrankung des Salats. - Der Erwerbsgartner 
28, Heft 41, 1974, 15 75-15 76. 

-, Eine neue Pythium-Wurzelfaule an gartnerisch wichtigen Kakteen. - Gartenwelt 
'74, Heft 21, 1974, 465--466. 
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S t e i n , E.: Moglichkeiten zur Bekarnpfung der Maisstengelfaule. - Mais-Informatio
nen, 1974, Heft 2, 6-7. 

-, Bedeutung und Niederhaltung der Maisstengelfaule. - Mais, 1974, Heft 1, 25-26. 
-, Bedeutung und Niederhaltung der Maisstengelfaule. - Chemie und Technik in der 

Landwirtschaft 25, 1974, Heft 4, 104-106. 

Um g e 1 t e r ,  H.: Pflanzenschutzarbeiten im Gemilse- und Zierpflanzenbau. - Der 
Erwerbsgartner 28, 1974, in 13 Fortsetzungen. 

-, Wichtige Neuzulassungen filr Pflanzenschutzmittel, Erganzungen zu bereits zuge
lassenen Praparaten, Beendigungen von Zulassungen und Anderungen der Han
delsbezeichnungen. - Der Erwerbsgartner 28, 1974, 410. 

-, Versuche zur Bekampfung von Quecke und Ackerwinde in Schnittstaudenkulturen. 
- Der Erwerbsgartner 28, 1974, 779-780.

-, Filnfzehnte Bekanntmachung ilber die Zulassung von -Pflanzenschutzmitteln ein-
schlieBlich der Zusatzstoffe vom 1. April 1974. - Der Erwerbsgartner 28, 1974, 859. 

-, Das Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln auf kleineren Anbauflachen. - Der 
Erwerbsgartner 28, 1974, 1037-1041. 

-, Pflanzenschutzmittelverzeichnis: Nachtrag zur zweiten Erganzungslieferung. - Der 
Erwerbsgartner 28, 1974, 1283-1284. 

-, 16. Bekanntmachung i.iber die Zulassung der Pflanzenschutzmittel und Zusatzstoffe. 
- Der Erwerbsgartner 28, 1974, 1284.

-, Monatliche Beitrage ilber aktuelle Pflanzenschutzprobleme im Gemi.ise- und Zier-
pflanzenbau im Mitteilungs- und Beratungsblatt der Versuchs- und Beratungsge
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