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Land Schleswig-Holstein 

Pflanzenschutzamt/Anstalt fur Pflanzenschutz Kiel 

Direktor: Oberregierungs- und Oberlandwirtschaitsrat Dr. Werner Ext. 
Anschrift: (24 b) Kronshagen iiber Kiel, Hasselkamp 37 

(ietzt: Kiel, Westring 383). 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Persona_lverhaltnisse

Das Pflanzenschutzamt/ Anstalt fiir Pflanzenschutz unterhalt 5 Bezirksstellen, denen 
je 3 bis 5 Landkreise unterstehen, und die folgendermaBen besetzt sind: 

Husum Kappeln Kiel') Lubeck Rellingen Insgesamt 

Wissenschaftler ......... 1 1 42) 2 2 10 

Technische Krafte ....... 4 4 8 12 5 33 

Burokrafte . . . . . . . . . . . . . 1 1 6 4 l 13 

Lehrlinge . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 

Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1 1 5 

Zusammen: 7 6 22 23 9 67 

Dazu: 
Pflanzenschutzwarte, 

durchschn. 6 Monate 
beschaftigt . . . . . . . . . . . 0 6 8 11 8 42 

Die Pflanzenschutzwarte wurden bei der Kartoffelkaferbekampfung eingesetzt und 
aus der Umlage zur Beka.mpfung des Kartoffelkafers bezahlt. 

Die Stelle des Kreispflanzenschutztechnikers in Heide, Kr. Norderdithmarschen, 
wurde nach dem Ausscheiden ihres Inhabers am 30. 10. 1954 vorerst nicht wieder 
besetzt. 

Nach langwierigen, z. T: schwierigen Verhandlungen und Vorarbeiten wurde am 
1. 11. 1954 am Westring in Kiel mit dem N e u  b a u  des Pflanzenschutzamtes
begonnen. Die Grundsteinlegung £and am 3. 12. 1954 statt.

1) In allen statistischen Angaben sind Pflanzenschutzamt Kiel und Bezirksstelle fur Pflan
zenschutz Kiel zusammengefaflt.
2) Darunter 1 Sachbearbeiterin fur den hauswirtschaftlichen Vorrats- und Pflanzenschutz.
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Das in der Beratung tatige Personal ist mit 9 Personenkraftwagen, 5 Kl ein-Last
kraftwagen und 18 Motorradern voll motorisiert. Dazu kommen noch 17 Dienst
fahrrader. Eine Kreisstelle verfiigt auflerdem iiber 1 Unimog. 

An bundes- und landeseigenen P f l a n z  e n  s c hu t z g e r  a t e  n stehen dem Arnt, 
den Bezirks- und den Kreisstel l en zur Verfiigung: 

Husum Kappeln Kiel Lubeck Rellingen 

Spritzen mit Motorpumpen-
aggregat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 18 4 8 8 

Spr:i.ih- und Nebelgerate . . . . . . 3 1 
Kombinierte Feldspritz- und 

-staubegerate ............... 2 
Gespannspritzen . . . . . . . . . . . . . . 21 34 22 8 17 

Karrenspritzen ................ 8 1 3 7 
Brettspritzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 10 17 11 19 
Riickenspritzen . . . . . . . . . . . . . . . 41 53 112 61 32 
Motorverstauber .............. 2 4 4 16 2 
Riicken- und Bauchverstauber 

(ohne Motor) . . . . . . . . . . . . . . . 39 51 87 15 48 

Der Bestand an Li t e r a t ur, Samml u n g e n  usw . ist fol gender: 

B ib l i o the k 

Anzahl der Bande . . . . . . . . . . . . 

Fachzeitschriften 
(laufend gehalten) · · · · · · ·  . . .

Lehrm i  ttel 

Lichtbilder .................... 
Bildbandstreifen . . . . . . . . . . . . . .

82 

9 

822 
1 

Scha u - u n d  Lehr samml u n g  

NaBpraparate ................ 32 
Trockenpraparate . . . . . . . . . . . . . 7 
Herbar (Bogen) o o o o • • , o o o o O I • o 

Schaukasten (Biologien) . . . . . . .

Ausgestopfte Tiere ............ 

Ta f e l n fii r U n  t e r r i eh t szw e c k  e 

34 

143 

7 

513 
3 

5 

4 

23 

Ge scha f t l iche Inan spruchnahme 

Posteingange ................. 4 250 3470 
Postausgange 

ohne Drucksachen .......... 3 852 3 740 

3) Davon 9 mit Motorantrieb.

4) Davon Diapositive 5 X 5 cm: 1339.

6 

725 339 323 

36 11 11 

2698 25054) 1485 
76 136 4 

130 120 14 

100 12 
250 

8 17 2 
7 16 1 

150 108 46 

10 975 4415 3791 

14 354 6049 3600 

Jnsgesaml 

43 
4 

2 
102 
193) 

61 
299 

28 

240 

1611 

74 

8023 
220 

301 
123 
250 
27 
24 

361 

26 901 

31 595 



2. AufkUi.rung und Ausbildung

a) Vo r t r a g e

Horergruppen Husum 

Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Erwerbsobstbau . . . . . . . . . . . . . .  

Gartner einsd:tl. Baumschuler . .

Siedler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Kleingartner . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Landfrauen ................... 
Schuler und Lehrlinge ......... 3 

Landw. Lehr- und Beratungs· 
krafte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Berichterstatter . . . . . . . . . . . . . . .

Pflanzenschutzwarte ........... 7 

Pflanzensd1utzmittelhandel . . . . 16 

Verwaltungsbehiirden ......... 1 

Wissensd:taft . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonstige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 2 

Zahl der V ortrage ............. 73

Zahl der Harer ............... 2 198

b) Zahl derV e r o f f e n t

lic h  u n g e n

tj Ru n d f u n k d u r c hs a g e n  

d) Beteiligung an
A u s s t e l l u n g e n

aj S c h u l u n g e n  u n d  
Le h r g a n g e  

3 

10 

Z a h l  d e r  

Kappeln Kiel 

11 6 

1 

1 

2 

1 15 

12 

15 72 

12 1 

2 3 

1 

1 

22 7 

64 121 

2 269 3 350 

16 

8 

48 

6 

4 

31 

Vo r t r a g e  

Lubeck Rellingen 

21 16 

5 7 

12 6 

22 1 

38 3 

4 2 

7 1 

16 5 

4 

5 

3 4 

10 

1 

61 4 

194 64 

5 081 2 894 

10 6 

I 

11 

lnsgesamt 

71 

13 

19 

27 

65 

18 

98 

51 

4 

12 

28 

12 

2 

96 

516 

15 792 

83 

6 

7 

60 

f) P r u f u n g e n 3 3 

g) A u s  b i  1 d u n g  i m H o  1 z s c h u t  z. An der Forderung des Holzschutzes arbeitete
das Pflanzenschutzamt wiederum durch Beteiligung an Holzschutzkursen, durch
Prufung und Anerkennung von Firmen und durch zahlreiche Auskunfte und
Beratungen IDit. Durch den ErlaB des Schleswig-Holsteinischen Ministers fur
Arbeit, Soziales und Vertriebene VOID 13. Oktober 1953 ist die Vergebung von
Holzschutzarbeiten nur an diejenigen FirIDen zulassig, ,, die auf Grund ihrer
Erfahrung und Sachkunde die Gewahr fur eine sachgemafie Ausfiihrung bieten".
Der Nachweis der Erfahrungen und Sachkunde kann als erbracht angesehen
werden ,,bei denjenigen Holzschutzunternehmen, die durch das Pflanzenschutz
amt Schleswig-Holstein anerkannt sind". Fur die Anerkennung der Firmen hat
sich folgendes Verfahren eingespielt:
Die Anerkennung wird VOID Bestehen einer Prufung abhangig gemacht. Fur die
Zulassung zur Prufung ist eine mindestens zweijahrige praktische Tatigkeit und
die Teilnahme an Kursen Voraussetzung. Uber die Zulassung zur Prufung
entscheidet der PrufungsausschuB. Er besteht z. Z. aus Vertretern von Behorden
(Ministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, Ministerium fur
Arbeit, Soziales und Vertriebene, PflanzenschutzaIDt) und Berufsv erbanden
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(Baugewerbeverband Schleswig-Holstein, Deutscher Schadlingsbekampfer
Verband, Wirtschaftsverband Bauindustrie und Deutscher Holzschutzverband). 
Die Prilfung gliedert sidJ. auf Grund rnehrjahriger Erfahrung in einen schrift
lichen und einen milndlichen Teil. In der schriftlichen Prilfung werden z. Z. zwei 
Aufgaben gestellt, namlich eine Kalkulation und eine Beschreibung einer vom 
Priifling selbst ausgefiihrten Holzschutzarbeit. Es wird z. B. die Kalkulation 
einer Hausbockbekampfung nach Angaben iiber die Starke des Befalls, Gr6Be 
des Dachstuhls usw. oder die einer Neubauimpragnierung auf Grund einer 
Dachstuhlzeichnung oder einer Holzliste verlangt. Der Aufsatz iiber eine selbst 
ausgeftihrte Holzschutzarbeit soil zeigen, ob der Priifling mit Bedacht, Umsicht 
und genugender Kenntnis und Erfahrung zu Werke geht. In der miindlichen 
Priifung werden Fragen gestellt iiber die Lebensweise der wichtigsten holz
schadlichen Tiere und Pilze, iiber die Erkennungsmerkmale eines Befalls sowie 
der widJ.tigsten Schadlinge selbst, iiber die Natur, die Anwendungsweise und 
die besonderen Eigenschaften der Holzschutzmittel, ilber den Umgang mit 
Giften, ilber Schutzmaflnahmen fur das arbeitende Personal, iiber Erlasse und 
Verordnungen, uber die speziellen Sanierungsarbeiten und die Zulassigkeit 
der Ausftihrung durch den Arbeitenden (Abbeilen, Auswechseln). Auch werden 
in der Regel versdJ.iedene Holzschadlinge und ihnen ahnliche Tiere zur 
Bestimrnung vorgelegt. 
Der Baugewerbeverband filhrte drei Holzschutzlehrgange unter Mitwirkung 
des Pflanzenschutzamtes in Kiel, Rellingen und Meldorf durch. In den drei 
Prufungen, die einige Zeit nach den Lehrgangen stattfanden, wurden 92 Antrag
steller geprilft. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Husum Kappeln Kiel Lubeck Rellingen Insgesamt 

Einsendungen zwecks phyto-
pathologischer Untersuchung . 174 219 476 388 438 1 695 

darunter: 

Holz auf tierische und pilzliche 
Schadlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 11 45 

Pilze auf EBbarkeit ............ 3 3 

Untersuchungen von Boden-
proben auf Kartoffel-
nematoden ................. 3 156 4 475 3 587 8 346 7 518 27 082 

Kartoffelsortenbestimmungen .. 33 7 40 

4. Statistik und Meldedienst, Wamdienst

Das im Jahre 1954 von 171 ehrenamtlichen Berichterstattern im pflanzenschutz
lichen M e  1 d e  d i e  n s t sowie von den amtseigenen Kraften gesammelte Beob
achtungsmaterial, erganzt durch die Auswertung der Meldungen des Statistischen 
Landesamtes, wurde in 576 Meldeblattern zusammengefaflt und der Biologischen 
Bundesanstalt iibermittelt. 
Die Bezirksstellen geben je nach der pflanzenschutzlichen Lage in kleineren cider 
gr6Beren Abstanden sog. W a r n d i e n s t meldungen heraus. Diese betreffen 
gezielte Maflnahmen gegen akut gefahrliche Schadiger und werden an besonders 
interessierte landwirtschaftliche Betriebe, Baumschulen, Beratungsringe, Pflanzen
sdJ.utzgenossenschaften bzw. Arbeitsgemeinschaften fur Pflanzenschutz, Landwirt-
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schaftsschulen, Pflanzenschutzmittelhiindler, gewerbhche Schiidlingsbekampfer 
und andere Interessenten je nach Bedarf ausgegeben, zum grofiten Teil auch in den 
Tageszeitungen des Bezirks veroffentlicht. Sie sind nur van regionaler Bedeutung, 
so daB jede Bezirksstelle ihre eigenen Warndienstmeldungen herausgibt. 
Der B 1 a t  t l  a u  s z a h  1- u n d  -w a r n d i  e n  s t wird nach dem Plan der Biologischen 
Bundesanstalt bei den nordwestdeutschen Pflanzenschutziimtern durchgefi.ihrt. 
Im Jahre 1954 wurde an 12 i.iber das ganze Land verteilten Orten geziihlt. Das 
Ziihlergebnis wird den Interessenten wochentlich durch Rundschreiben bekannt
gegeben. Spiitestens 10-14 Tage nach einem starken Nymphenauftreten di.irfte 
der gi.instigste Zeitpunkt fi.ir Gri.inrodung oder Zupfen des Kartoffelkrautes zwecks 
Verhinderung van Spiitinfektion liegen. Es zeigten sich betriichtliche regionale 
Unterschiede in diesen Terminen, die aufierdem van Jahr zu Jahr wechseln. Varn 
Populationsablauf 1954 ist zu erwahnen, daB nach dem Zusammenbruch des Befalls 
in der zweiten Julihiilfte kein spiiterer Ansti.eg der Liiusezahl erfolgte, wie es in 
den Vorjahren der Fall war. Soweit das bisherige Material schon einen SchluB 
gestattet, besteht in Jahren mit starkem Blattlausbefall erhohte Gefahr der Virus
verseuchung. 
Die Traubenkirsche (Prunus serotina), die mich anderweitigen Feststellungen 5) als 
Winterwirt fur die Pfirsichblattlaus in Betracht zu ziehen ist, wird an der West
ki.iste zunehmend in Mischbestiinden a.ls Windschutzpflanze angebaut. Die im 
Kreise Husum befindlichen Bestiinde an Traubenkirschen werden van der Bezirks
stelle fur Pflanzenschutz laufend auf Belegung mit Wintereiern der Pfirsichblattlaus 
kontrolliert. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden, dem Schadlingsbekampier-
gewerbe und dem Baubandwerk

Neben der sti:indigen Zusammenarbeit mit der Biologischen Bundesanstalt und 
mehreren ihrer Institute bestand u. a. Verbindung mit der Bundesanstalt fi.ir Forsl
und Holzwirtschaft in Reinbek bei Hamburg, mit der Landesstelle fi.ir Pflanzen
kunde in Kiel, der Staatlichen Vogelschutzwarte in Kiel, dem Institut fi.ir Pflanzen
erniihrung und Bodenkunde der Universitat Kiel und selbstverstiindlich auch mit 
den Einrichtungen der Landwirtschaftskammer. Die Zusammenarbeit mit der 
Landesregierung ist dadurch gesichert, daB der Direktor des Pflanzenschutzamtes 
zugleich Referent im Ministerium fi.ir Erniihrung, Landwirtschaft und Forsten ist. 
Uber die Arbeitsleistung der gewerblichen Schiidlingsbekiimpfer und der Genossen
schaften liegen keine Zahlen var. Die Arbeitsgemeinschaften fi.ir Pflanzenschutz 
meldeten folgende Zahlen: 

Eutin Lauenburg Lubeck Stormarn 

Winterspritzung .................... 5 6001 8391 11 5001 414501 
Vorbliitenspritzung . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 800 I 3351 7 0001 25 360 I 
Nachbliitenspritzung . . . . . . . . . . . . . . . . 3 800 l 5 500 l 17 0171 
Krautfaulebekampfung . . . . . . . . . . . . . . llOha ? ha 655ha 839ha 
Kartoffelkaferbekampfung ........... 134ha 7 330 ha 645ha 843ha 
Unkrautbekampfung . . . . . . . . . . . . . . . . I35ha 5,7ha 485ha 808ha 
Rapsschadlingsbekampfung .......... 46ha 35 ha 80ha 50ha 
Blattlausbekampfung an Ruben ...... 13ha ? ha 152 ha 942ha 

5) V gl. J. Vo 1 k, Uber neuere Untersuchungen zur Uberwinterung der griinen Pfirsichblatt
laus (Myzus persicae Sulz.) an Holzgewachsen. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd.
(Braunsc:hweig) 6. 1954, 169-171.
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Die Bekampfungsarbeiten wurden seitens der Pflanzenschutzmittelindustrie durch 
Bereitstellung von GroBgeraten stark gefordert. 
Nachdem praktische Pflanzenschutzarbeiten gegen Lohn zunachst von gewerb
lichen Schadlingsbekampfefn ·und den vom amtlichen Pflanzenschutzdienst ins 
Leben gerufenen pflanzenschutzlichen Arbeitsgemeinschaften Plon, Lubeck, 
Stormarn, Lauenburg und Eutin geleistet wurden, beteiligen sich heute auch die 
Spar- und Darlehnskassen in zunehmendem MaBe daran. 
Die organisierten gewerblichen Schadlingsbekampfer wurden in Lehrgangen 
fachlich geschult. 
Pf l a n z e n s c h u t z m i t t e l h a n d e l. Diejenigen Firmen, die die gesetzlich vor
geschriebene Priifung fµr die Zulassung·zum Handel mit giftigen Pflanzenschutz
mitteln ablegen wollten, wurden in vorbereitenden Kursen mit den einschlagigen 
Bestimmungen vertraut gemacht. Im Bezirk Rellingen wurden die amtlich aner
kannten Pflanzenschutzmittelhandler in 4 Versammlungen iiber Art und Wirkung 
der Pflanzenschutzmittel belehrt. Sie wurden insbesondere mit dem Wesen der 
Wirkstoffgruppen vertraut gemacht. Die besonders interessierten Handler wurden 
im Laufe des Jahres mehrfach besucht und beraten. 

6. Allgemeine Uberwachungsmafinahmen einschlielUich Lohnsaatbeizkontrollen

Husum Kappeln Kiel Liibedc Rellingen Insgesamt 

Laufend uberwachte Lohnsaat-
beizstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 84 77 61 98 371 

Anerkannte gewerbliche 
Schadlingsbekampfer ........ 1 4 10 6 11 32 

Anerkannte Pflanzenschutz-
mittelhandler ............... 27 22 47 38 31 165 6) 

Fiir Holzschutzarbeiten 
anerkannte Firmen . . . . . . . . . 19 24 36 33 40 152 

Lo h n s a a t b e i z u n g. Die Praxis erkannte die Notwendigkeit der Saatgutbeizung 
an den vorjahrigen erheblichen Ausfallen durch Fusarium, Steinbrand und 
Streifenkrankheit; dadurch erhielt die Getreidebeizung ganz allgemein beacht
lichen Auftrieb. Die Lohnsaatbeizstellen wurden, soweit es die Witterung erlaubte, 
infolgedessen starker als bisher in Anspruch genommen. Neben der Beiztatigkeit 
in den amtlich anerkannten Lohnsaatbeizstellen wird von vielen landwirtschaft
lichen Betrieben in gewissem Umfange auch die Beizung selbst durchgefi.ihrt, 
besonders die Trockenbeizung mit kleinen, von Hand zu betatigenden Apparaten, 
die von Getreidehandlungen u. a. an die Betriebe ausgeliehen werden. 
Als Beispiel fi.ir den Verlauf der Beiztatigkeit sei folgende Erhebung aus dem 
Kreise Oldenbur,g iiber den Anteil des gebeizten am gereinigten Getreide 
angefiihrt: 

Herbst 1949 ............ . 
Herbst 1950 ............ . 
Herbst 1951 ............ . 
Herbst 1952 ............ . 
Herbst 1953 ............ . 
Herbst 1954 ............ . 

gereinigt dz · 

31 726 
24 970 
23 286 
22 360 
24 177 
20 230 

gebeizt dz 

6 425 
5 720 
8 647 

11 760 
10 825 
9 220 

Anteil der Beizleistung 

20% 
23% 
37% 
53% 
45% 
46% 

") Davon 20 nur fiir den Handel mit ungiftigen Pflanzenschutzmitteln. 
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L o h n s  a a  t b  e i z k o n  t r o  l l e  

Gesamtzahl der davon normal 
Proben gebeizt 

358 212 = 59% 

57 40=71% 

zu schwach 
gebeizt 

Tr ock e nbeiz u n g  

83 = 23 % 

K urz n aBbeizu n g  

9 = 16% 

zu stark 
gebeizt 

59 = 17 % 

3 = 5% 

nicht 
untersuch bar 

4=1% 

5=8% 

K a  r t  o f f  e 1 v i  r o  s e n  (Bezirksstelle Lubeck). Zur Sicherung des Pflanzgutwertes 
der schleswig-holsteinischen Kartoffelherkiinfte wurden 25 verschiedene Sorten 
aus 89 Herkiinften in 20 400 Einzeluntersuchungen gepriift. Die Einsender des 
Untersuchungsmaterials waren Kartoffelziichter, Vermehrungs-Organisations
(VO-)Firmen und einzelne Vermehrungsbetriebe. 

Zur Unterstutzung der Saatenanerkennung wurden bei 55 Herkiinften 5500 Einzel
untersudrnngen an frischem Staudenmaterial durchgefuhrt. Das mit der Saure
fuchsintestmethode gepriifte Material war zu 33 °/o blattrollkrank. Die Priifung 
desselben Materials im Serotestverfahren ergab Befall mit X-Virus und Misch
viren zu 64 O/o. 

An 20 Kartoffelherkiinften wurden Schiedsuntersuchungen mit insgesamt 
2450 Einzeltesten nq.ch der Saurefuchsin- und Seromethode erforderlich. 

Im Rahmen der amtlichen Pflichtpriifungen auf Virusfreiheit wurden an Material 
des Bundessortenamtes Rethmar in Zusammenarbeit mit dem Institut fur Landwirt
schaftliche Virusforschung der Biologischen Bundesanstalt 17 Sorten des anerkann
ten Kartoffelzuchtsortimentes aus 7 Zuchtbetrieben gepriift. 

K a  r t o  f f  e l k  r e  b s i mrn u nit a t  (Bezirksstelle Liibeck). Im Arbeitsjahr 1953/54 
wurden in Schleswig-Holstein auf Krebsfestigkeit gepriift: 

1954 ers te Samlings nachkommen schaften in 1954 Einzelpnifungen 
4366 Vorsortierungs priifungen ......... in 9 OOO Einzelpriifungen 
1022 Vorpnlfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in 20 500 Einzelpriifungen 
137 Hauptpriifungen .......... : ....... in 6 850 Einzelpriifungen 

Insgesamt: 7479 Kartoffeln euziichtungen ........... in 38 304 Einzelpriifungen. 

Das Untersuchungsmaterial stamrnte aus 25 Kartoffelzuchtbetrieben der West
zone. Die Krebsanfalligkeit der gepri.iften Neuziichtungen lag im Maximum bei 
78,3 0/o, im Minimum bei 5 0/o je Zuchtstelle. 

K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n. Die zur Abwehr und Bekampfung des Kartoffel
nematoden erforderlichen MaBnahmen wurden auf breiter Basis fortgesetzt. Das 
besondere Augenmerk richtete sich hierbei auf die Beachtung der durch Ver
ordnung geregelten Vorbeugungs- und BekampfungsmaBnahmen auf den 
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K l e i n s t k a r t o f f e l a n b a u f l a ch e n  in Haus- und Kleingarten und Deputat
landereien. Bei den zahlreichen notwendigen Kontrollen wurden mehr als in den 
Vorjahren die Ordnungsbehorden, denen nach den gesetzlichen Bestimmungen 
neben dem Pflanzenschutzamt die Uberwachung obliegt, mit herangezogen. 

Wie in den Vorjahren fand ferner eine K o n t r o l l e  d e r  A u f w u ch s f lache n  
vo n B a  u m s ch u l g e w a ch s e n ,  Z i e r p f l a n z e n  u n d  S a a  t k a r t o f f  e l n  durch 
Untersuchung von Bodenproben statt. Die Bearbeitung der insgesamt 27 082 Proben 
ergab das gleiche Bild wie im Vorjahre. Der Kartoffelnematodenbefall ist auf den 
verschiedenen genannten Flachen gering und liegt etwa in gleicher Hohe wie in 
den anderen Landern. Es bedarf jedoch fortgesetzter weiterer Aufklarung, Uber
wachung und in Fallen grober Verfehlung Bestrafung, um die drohende Gefahr 
abzuwenden. 

Im Einvernehmen mit den VO-Firmen (s. o.) und Saatkartoffelanbauern des 
Bezirkes wurde angestrebt, die Bodenuntersuchungen bereits im Winter vor dem 
Anbau durchzufuhren. Es gelang, den wesentlichen Teil der Anbauflachen auf 
diesem Wege rechtzeitig zu erfassen und den Anbau von Saatkartoffeln auf 
nematodenbefallenen Boden zu verhindern. Dies bedeutete eine wesentliche Ent
lastung sowohl fi.ir die Kartoffelanbauer als auch fi.ir die VO-Firmen und Ziichter. 

Die Bedeutung gesunder Ware an Mai  b 1 u m  e n  t r e  i b k  e i m e n  fi.ir den Export 
macht seit Jahren in bestimmten Gebieten Schleswig-Holsteins, z. B. im Raume 
Lubeck und Sudlauenburg, eine Gesundheitsiiberwachung erforderlich, die sich 
nach 1945 als Folge der Kriegsnote auch auf die Kontrolle der Nematodenfreiheit 
der Maiblumenanbauflachen erstreckt. Der Llibecker Maiblumenanbau ist als 
Familienkultur in Kleinstbetrieben bere1ts im Jahre 1830 entstanden. Im Arbeits
jahr 1954 wurden im Raume Lubeck/Lauenburg 428 Maiblumenbetriebe mit einer 
Gesamtanbauflache von 130 815 qm durch. Bodenuntersuchungen auf Nematoden
freiheit kontrolliert, Die Durchschnittsernte an vollwertigen Bluhkeimen betrug 
im Herbst 1954 auf dieser Flache 70 bis 80 0/o von rund 10 500 OOO Stuck. Von dieser 
Ernte wurden im Herbst 1954 nach Feststellung ihres einwandfreien Gesundheits
zustandes und ihrer N ematodenfreiheit rund 7 300 OOO Treibkeime in die Export
lander Amerikas sowie nach England, Frankreich, Holland, der Schweiz und 
Skandinavien versandt. Diese Exportware stellt bei Zugrundelegung eines Durch
schnittspreises von 120,- DM je Tausend Treibkeime einen Wert von 
876000,- DM dar. Zur vorsorglichen Kontrolle auf Nematodenfreiheit der neuen 
Anbauflachen fi.ir die Ernte 1956 meldeten sich freiwillig 119 Betriebe mit einer 
Gesamtanbauflache von 69 426qm. Zur Vermeidung der Weiterverschleppung des 
Kartoffelnematoden von den seit 1950 stark im Ruckgang befindlichen Nematoden
herden wurden auBerdem laufend Untersuchungen der neubezogenen Pflanzkeime 
und der zugekauften Dungermengen aus fremden Betrieben auf Freisein von 
Kartoffelnema todenzysten ver langt. 

Die Aufzuchten von B e g o n i e n ,  G l o x i n i e n  u n d  Tu l p en 1m Anbaugebiet 
Wesselburen wurden auf Freisein von Kartoffelnematoden fi.ir Ausfuhrzwecke 
ebenfalls systematisch untersU:cht. Ein Befall wurde nicht festgestellt. 

V o  r r a t s  s c h u t  z. Bei iiber 600 Betriebskontrollen schwankte der Befall durch 
Kornkafer in den einzelnen Kreisen zwischen 5 und 20 °/o, der durch Speckkafer 
zwischen 2 und 10 0/o. Es handelt sich u. a. um mittelstarken Befall. 
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II. Wichtige Krankheiten und Schadlinge im Jahre 1954

1. Witterung

In der langen Periode starkerer Kalte, die sich von Januar bis in den Februar 
erstreckte, traten an manchen Stellen E r f r i e r u n g e n  des Lagergutes in Mieten 
ein sowie F r o s t  r i s  s e an Obstbaumen. Im Marz, der meteorologisch etwa dem 
Durchschnitt entsprach, zeigten sich Frostschaden an Getreide und Raps. Der April 
war sonnig, aber zu kalt und trocken; auch der Mai war sonnig und zu troc:k.en, 
aber warmer als im langjahrigen Durchschnitt. Diese Witterung begiinstigte eine 
ungeheure M a s s e n v e r m e h r u n g  d e r  B l a t t l a u s e ,  auch trat Wassermangel 
bei Kulturpflanzenbestanden in Erscheinung . .Der Juni war zu warm, die Nieder
schlage ungleich verteilt, im Osten zu gering. Der Juli war von ausgesprochen 
zyklonalem Witterungscharakter, zu naB, zu kiihl, ohne Sommertage, er hatte z. T. 
auffallend niedrige Nachttemperaturen. Auch der August war zu ki.ihl und viel zu 
naB; es kam zu schweren Au s w u c h s s c h a  d e n  an Getreide. Der September 
brachte ebenfalls iibernormale Niederschlage. Die Witterung im Oktober war 
wiederum zyklonal, zu warm, zu naB, zu wenig Sonne. Durch diese Verhaltnisse 
wurden die Hackfruchternte und die Herbstbestellung sehr erschwert. B o d e n  -
fr 6 s t e traten Anfang Oktober auf. Die Witterung im November war recht 
ungleich. Auf den schweren Boden konnte die Ruben- und Kartoffelernte nicht 
rechtzeitig abgeschlossen, die Wintersaat nicht vollstandig in den Boden gebracht 
werden. Auch der Dezember behinderte <lurch seine groBe Nasse die falligen 
Arheiten. 

2. Mangelkrankheiten

Sie traten im Juni, gefordert durch die Trockenheit, allgemein aut, Ma n g a n  -
m a n g e l  verschiedentlich sogar schori im Mai. Teilweise durch KalkiiberschuB 
ausgelost, zeigte er sich insbesondere auf leichteren Ubergangsboden auBer an 
Hafer auch an Gerste und Roggen. K u p f e r  m a n g e  l war auf humusarmen Heide
moorboden haufig anzutreffen. B o r m a n  g e 1 an Ruben wurde irri Bereich der 
Bezirksstelle Husum selten beobachtet. Die Marschboden scheinen in dieser Hinsicht 
geni.igend versorgt zu sein. Mo 1 y b d a n  rn a n  g e 1 rnachte sich mehrfach auf Sand
boden im Kreise Pinneberg bemerkbar; dagegen wurden in den Marschen an 
Blumenkohl trotz eifriger Suche keine weiteren Molybdanmangelerscheinungen 
gefunden. An Kohlriiben zeigten sich auf ausgesprochen leichten Boden Rotver
farbungen und Vertrocknung der AuBenblatter, die als Mangelsymptorne (P205 

oder Bor), vielleicht in Zusammenhang mit der Witterung, gedeutet wurden. Im 
September wurden M a g n e s i u m  m a n g e  1 schaden auf Heidemoorbi:iden 
gemeldet. Auf drei Versuchsflachen wurden Testversuche mit Kupfer, Bor und 
Mangan angelegt, deren Ergebnisse noch abzuwarten sind. 

3. Unkraut

Unkrautbekampfungen wurden in groflem MaBstabe mit Dinitrokresol- und mit 
Wuchsstoffmitteln vorgenommen. 

4. Allgemeine Schadlinge

Die uberaus starke B 1 a t  t l a  u s e  n t w i c k  l u n g  durfte man schon im J anuar wegen 
des starken Besatzes der Obstbaume mit Blattlauseiern fi.ir moglich halten. Der 
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trockene und sonnige Fruhling bot dem Schadling gute Entwicklungsmoglichkeiten. 
Unter der Plage hatten am schwersten die Ruben und Pferdebohnen zu leiden, 
ferner die Obstgewachse und Baumschulgeh6lze (einschl. Koniferen). Erst in der 
zweiten Julihalfte brach die Plage zusammen. 1954 war in Schleswig-Holstein 
Flugjahr des F e  1 d m a  i k a f e r  s. Das Massenauftreten erreichte nicht uberall die 
erwartete Starke. Im November zeigte sich aber stellenweise starker Besatz von 
Maikaferengerlingen. Der Befall von W i e s e n  s c h n a k e n  1 a r v e n  hatte nur in 
einzelnen Gegenden Bedeutung, so in Teilen der Westkuste. Vor allem machte er 
sich nach Grasumbruch und in alten Grtinlandflachen bemerkbar. Grabungen im 
September zeigten stellenweise in Grtinland starken, in Ackerland geringen 
Besatz. D r a h t w u r m schaden waren im ganzen Jahr gering, abgesehen von 
Einzelfallen, z. B. im Kreise Segeberg; dabei ist jedoch zu beachten, daB sich die 
Einpuderung des Saatgutes mit Hexamitteln auBerordentlich gut eingeftihrt und 
bewahrt hat, z. B. im sonst stark befallen en Kreis Sudtondern. A ck e r s  c h n e ck e n  
wurden an einzelnen Stellen in nennenswertem MaBe schadlich. Zu erwahnen ware 
noch, daB M a u  1 w u r f und F e 1 d m a  u s  an der W estktiste die Seedeiche 
schadigten, und daB im Oktober S t a r e  n s ch wa r m e  an der Westktiste Schad en 
an Reet durch Umknicken der Halme anrichteten. 

5. Getreide

G e t  r e  ide m eh l t  a u  trat im Mai und Juni verbreitet auf, stellenweise S t o ck 
a l  c h e n, H a f e r n e m a t o d e n ,  F r i t f l i e g e ,  B r a ch f l i e g e. In nichtgebeizten 
Bestanden trat S t r e if e n  k r a n k  h e  i t  in bemerkenswertem AusmaBe auf, 6fter als 
sonst auch G e r s t e n- u n d  We i z e n f l u g b r a n d. Verzogerung der Ernte, 
L a g e r n  und A u s w u ch s  waren Folgen der starken Niederschlage im Juli und 
August. Weizen und Roggen wurde oft schon auf dem Halm von Fusarium

befallen. Im November und Dezember zeigten sich Schaden an der jungen Saat 
infolge grofler Nasse, schlechter Bodenbeschaffenheit und mangelhaften Saat
gutes. Vereinzelt fand man an Wintergerste Schad en durch F r  i t  f 1 i e g e. 

6. Kartoifeln

Die K r a u t f a u l e  trat im Juni und Juli nur schwach und vereinzelt auf. Anfang 
August aber setzte sie uberall schlagartig ein und ftihrte zum Zusammenbruch der 
frtihen und mittleren Sorten. Beim Erntegut aller Sorten trat dementsprechend 
K n o l l e n b r a u n- u nd -n a B f a u l e  auf. Im Juli zeigten sich ubrigens Kalte
schaden durch die tiefen Nachttemperaturen, ferner verbreitet S eh w arz b e in i g
k e i t , W e i B  h o s i g k e i t und A 1 t e r n a r i a.

Die Entwicklung des K a r t  o f f  e 1 k a f e r  befalles verlief zunachst ahnlich wie im 
Vorjahre. Das anfangs kalte Frtihjahrswetter verzogerte das Wiedererscheinen des 
Schadlings. Eine Anderung trat jedoch schlagartig ein, als Ende Mai h6here 
Temperaturen einsetzten und bis in den Juni hinein fielen. Die Kafer kamen dann 
schnell aus ihren Winterquartieren und zeigten sich schon recht bald sehr flug
lustig. Wahrend dieser Tage kam es bei Gewitterlagen verschiedentlich zu 
gr6Beren Kafereinflugen von auswarts. Alarmierende Nachrichten ii.her pl6tzliches 
starkes Auftreten des Schadlings kamen besonders aus verschiedenen Abschnitten 
der Ostseekuste (Raum um Neustadt/Holst., Danischer Wohld, Schwansen und 
Ostangeln). Diesen mit stidlichen Winden in das Land eingedrungenen Ka.fern ist 
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hauptsachlich die Befallsausdehnung in die bis dahin noch weitgehend verschont 
gebliebenen nbrdlicheren Gebiete des Landes zuzuschreiben. Die Schonwetter
periode brachte aber nicht nur Zufliige, sondern forderte auch allgemein die Ent
wicklung des Schadlings. Die Kafer begannen bald in verstarktem Mafle mit der 
Eiablage. Als Folge hiervon kam es verhaltnisma.Big schnell zu erheblichem Auf
treten von Larven in einer bis dahin bei uns noch nicht gekannten Starke. 

7. Riiben

Beobachtungen im April zeigten, dafl Beta-Riibensamenquartiere etwa zu 20 °/o 
ausgewintert waren. Der Mai brachte F a  1 s c h e n  M e  h 1 t a u  recht verbreitet, 
Wu r z  e 1 b r a n d  , R ii b e n  a a s k  a f e r  , Rub e n  f l  i e g e ( deren Larven teils zu 
merklichen Ausfallen fiihrten, die teils aber erfolgreich mit bekampft werden 
konnten). Die filr den ungemein star ken B 1 a t  t l  au  s befall im Juni und Juli 
benotigten Bekampfungsmittel konnten infolge der auflerst regen Nachfrage viel
fach nicht zur rechten Zeit herangebracht werden, auch war es notig, Spritzbriihen 
mit erhohter Konzentration des Bekampfungsmittels und in hoheren Aufwand
mengen auszubringen, da sonst kein gentigender Erfolg eintrat. Staubemittel 
erwiesen sich haufig als noch wirksamer. Im Juli begann die virose Vergilbungs
krankheit aufzutreten; sie erlangte jedoch keine besondere Bedeutung. Auch 
erschien die zweite Generation der Riibenfliege. Der C er cos po r a -Befall war im 
Juli sehr schwach; er nahm bis in den Oktober hinein zu. 

8. Futterpflanzen

An Klee zeigten sich stellenweise erhebliche A u s  w i n t e r  u n g s s cha d e n ,  die 
wohl zum groflten Teil auf ungeeignetes Saatgut zuri.i.ckzufiihren sind. Auftreten 
von K 1 e e k r e  b s wurde hie und da gemeldet, ein besonders starker Befall im 
November auf einem Schlag siidlicher Herkunft. 

9. Olfriichte

Der Zuflug von Rap s g l a n z k a fer und Ko h l s ch o t e n r ii fl l e r  erstreckte sich 
iiber eine ungewohnlich lange Zeit, so dafl einmalige Schutzbehandlungen in der 
Regel nicht ausreichten. Toxaphen wurde wegen seiner Ungefahrlichkeit fur 
Bienen vielfach angewendet. Im Juli wurde Befall von A It er n a r i a und Ko h 1-
s c h o t  e n  m ii ck e gemeldet. Von Oktober ab zeigten sich N a s s e s ch a d e n  an 
Raps. Befall von Rap s  e r  d f l  o h  im allgemeinen schwach. 

10. Gemiise

April bis Juni mittlerer bis starker E r  d f l  o h  befall, Mai bis Juli Ko h 1 fl i e g e, 
Z w i e b e l f l i e g e ,  Juli M o h r e n f l i e g e. Im Juli starker B l a t t l a u s befall an 
Pferdebohnen. Berichtenswert ist das schlagartige, schadliche Auftreten der Larven 
der Ko h 1 r ii b e  n b 1 a t  t we  s p e an einzelnen Orlen an Kohlarten und Kohlriibe 
ab Mitte Juni, einer 2. Generation in der zweiten Julihalfte und einer 3. Anfang 
September (Bekampfung durch Phosphorsaureestermittel). Ab Juli machte sich 
die B r e n  n f l e ck e n  k r a n k  h e  it der Gartenbohne bemerkbar. Im September war 
deswegen stellenweise die Spaternte der Buschbohne weitgehend unverwertbar. 
G u r k  e n  w e l k e  wurde oft gemeldet. 
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11. Obst

Starke B l a t t l a u s plage im Juni und Juli an ungespritzten Baumen. A p f e l
s c h o  r f, dessen Sporenflug vom 8. April ab festzustellen war, hielt sich in 
Grenzen. Noch im Juli wurde nur schwaches Vorkommen gemeldet. In unge
spritzten Anlagen traten z. T. groBere Schaden durch die O b s t m a d e  auf. Die 
Larve des A p f e 1 s c h a  1 e n  w i c k 1 e r  s verursachte im Siidosten des Landes 
starkere Schaden. Beobachtungen im Dezember zeigten maBigen Besatz mit Blatt
lauseiern; starker erschien die Eiablage der R o t e n  S p i n n e  in ungespritzten 
Anlagen. Im siidlichen Landesteil war nach einem ungewohnlichen F r o s t 
s p a n  n e r  flug starke Eiablage festzustellen. 

12. Baumschulen

Hier verursachten auBer den allgemein verbreiteten B 1 a t  t 1 a u  s e n  an mehreren 
Orten Rii s s e lkaf e r  starke Schaden (s. u.). 

Ill. Lenkung und Durdlftihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Maikaferbekiimpfung

Das Maikaferflugjahr wurde von zwei Gemeinden des Kreises Rendsburg -
Achterwehr und Nindorf bei Hohenwestedt - ausgenutzt, um unter Leitung des 
Pflanzenschutzamtes in geschlossenen Gebieten gegen den Kafer MaBnahmen 
groBeren Umfanges durchzufiihren. Die Gemeinde Nindorf hatte bereits im voran
gegangenen Flugjahr (1950) eine Bekampfung des Maikafers vorgenommen und 
war mit dem damals erzielten Ergebnis sehr zufrieden. Die fruher in den FraB
jahren mit RegelmaBigkeit verbreitet sich einstellenden Engerlingsschaden waren 
erheblich zuriickgegangen und fielen nur noch an einigen wenigen Stellen argerlich 
auf. Durch die diesjahrige Bekampfungsaktion in Nindorf sollte die bereits stark 
geschwachte Maikaferpopulation noch weiter dezimiert werden und zwar so, daB 
der verbleibende Restbestand nicht mehr in der Lage ist, in den nachsten Jahren 
wirtschaftlich ins Gewicht fallende Sdiaden anzurichten. 

In den Gemeinden Achterwehr und Nindorf fanden zur Maikaferbekampfung 
Hexa-Spritz- und -Staubepraparate und kombinierte DDT-Hexa-Mittel Verwen
dung. Sie wurden mit Hilfe von GroBgeraten, die das Pflanzenschutzamt zur Ver
fiigung stellte, ausgebracht. Die leistungsfahigen Apparaturen - ein kombiniertes 
Staube- und Spriihgerat und ein HeiBgasnebler ·- gestatteten bei geringem Leute
einsatz ein ziigiges Arbeiten. Die Bekampfungserfolge waren in beiden Gemeinden 
dem Augenschein nach gut. Uber die Auswirkungen der Bekampfung auf den 
Engerlingsbesatz liegen noch keine sicheren Ergebnisse vor. Die Unkosten der 
Bekampfung bewegen sich bei Beriicksichtigung aller Ausgaben in gleicher Hohe 
wie in den Vorjahren. Sie betragen rd. 5,- DM je ha landwirtschaftlicher Nutz
flache. Die Gemeinden hatten von dem auf sie entfallenden Gesamtbetrag die 
Halfte selbst aufzubringen. Der andere Teil konnte aus staatlichen Zuschussen 
abgedeckt werden. 
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2. Sperlingsbekampfung

Anleitung und Uberwachung von Bekampfungsaktionen in 7 Gemeinden des 
Kreises Schleswig durch die Bezirksstelle Kappeln in Zusammenwirke;n mit der 
Staatlichen Vogelschutzwarte Kiel. Die Abtotungsergebnisse waren gut. Nennens
werte Schaden in dorfnahen Getreideschlagen wurden nicht mehr festgestellt. 

3. Rattenbekampfung

An der fur das ganze Land verordneten Rattenbekampfungswoche vom 18.-24. 11. 
beteiligte sich das Pflanzenschutzamt durch Beratungen, Schulungen von Hilfs
kraften und Kontrollen. Es zeigte sich wiederum, daB der Rattenbefall gegeniiber 
den ersten Nachkriegsjahren erheblich zuriickgegangen ist. Die c umarinhaltigen 
Praparate bewahrten sich gut und trugen dank ihrer Ungefahrlichkeit fur Haustiere 
dazu bei,.Erkrankungen und Todesfalle bei diesen zu vermeiden. 

4. Bisamrattenbekampfung

Der Bisamrattenbekampfung kommt in Schleswig-Holstein mit seinen zahlreichen 
Deichen, wichtigen Schiffahrtswegen, bedeutenden wasserwirtschaftlichen Anlagen 
und vielen Fliissen und Seen besondere Bedeutung zu. Im Jahre 1954 wurden durch 
staatliche Bisamfanger insgesamt 659 Tiere erlegt, davon allein 351 Stuck im Kreis 
Hzt. Lauenburg. Die Streckenergebnisse aus den anderen befallenen Kreisen sind: 
Stormarn 154, Pinneberg 51, Steinburg 13 und Lubeck 6 Tiere. 

Wahrend im Siidosten, dank des dort eingesetzten staatlichen Bisamjagers, ein 
Weitervordringen des Schadlings erfolgreich unterbunden werden konnte, erfullt 
die Lage im Sudwesten des Landes mit wachsender Besorgnis. Es handelt sich zur 
Hauptsache um Zuwanderungen aus dem linkselbisthen Gebiet. Als gefahrdet sind 
die Kreise Pinneberg und Steinburg bis zur Hi:ihe des Nordostseekanals zu 
betrachten, wie ein im Vaaler Moor gemadlter Fund beweist. Sowohi die Hasel
dorfer als auch die Seestermtiher Marsch sowie das Gebiet um Kollmar sind bereits 
starker besiedelt. Es gibt dort bereits jetzt Grundstiicke, die ackerbaulich entweder 
gar nicht oder nur unter Schwierigkeiten bearbeitet werden ki:innen, weil durch die 
Unterwtihlung der Grabenkanten die Pferde der Gefahr des Beinbruchs ausgesetzt 
sind und die Trecker sich dauernd festfahren. Zur Vermeidung schwerer Schaden 
fur die Landwirtschaft, von der Deichgefahrdung ganz zu schweigen, bedarf es 
dringend eines zweiten, ganzja.hrig eingesetzten Bisamfangers, der vor allem die 
Elbmarschen und die angrenzenden Gebiete standig zu betreuen hatte. Ent
sprechende Schritte wurden unternommen. 

5. Kartoffelkaierbekampfung

Die Zahl der vom Kartoffelkafer betroffenen Gemeinden ist von 923 im Jahre 1953 
auf 108 5 irn Jahre 1954 angestiegen. Unter diesen befinden sich 90 Gemeinden, die 
bis dahin vom Kartoffelkafer verschont geblieben waren. Damit hat sich die Zahl 
der im Lande tiberhaupt vom Kartoffelkafer unbehelligt gebliebenen Gemeinden 
auf 192 verringert. 

Zur wirksamen Niederhaltung des verstarkt auftretenden Schadlings war ein 
erhi:ihter Einsatz chemischer Bekampfungsmittel erforderlich. Im Jahre 1953 
muBten von der damals 60 849ha umfassenden Gesamtkartoffelanbauflache rund 
17 230 ha gespritzt oder gestaubt werden. Im Jahre 1954 betrug der Anteil bei einer 
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verringerten Gesamtkartoffelanbauflache von 56187 ha etwa 23 730 ha. Der 
Hundertteil der behandelten Flache ist damit von 28,3 0/o im Jahre 1953 auf 42,2 0/o 
im Jahre 1954 gestiegen. 

Die Befallsausdehnung hat alle Kreise des Landes in Mitleidenschaft gezogen, 
jedoch hat die Dichte im Auftreten des Schadlings und damit der Umfang der 
notwendigen Bekampfungsmaflnahmen nicht uberall in gleichem Mafle zuge
nommen. Der Befall wuchs, wie nicht anders zu erwarten, am meisten in den starker 
betroffenen Gebieten im Su.den und Siidosten; er war am geringsten im Norden 
des Landes. In den siidlichen und si1dostlichen Kreisen Eutin, Hzt. Lauenburg, 
Lubeck, Neumiinster, Pinneberg, Segeberg, Steinburg und Stormarn muflte der 
gri:iflte Teil der Kartoffelanbauflache, namlich 86,2 0/o, zur wirksamen Bekampfung 
des Kartoffelkiifers gespritzt oder gestaubt werden. In der anschlieflenden Zone, 
namlich in den Kreisen Kiel, Oldenburg, Pli:in, Rendsburg, Norder- und Siider
dithmarschen, sinkt die entsprechende Zahl bereits auf 11,2 0/o, und sie verringert 
sich fiir den verbleibenden n6rdlichen Abschnitt des Landes, also die Kreise 
Eiderstedt, Eckernfi:irde, Flensburg Stadt und Land, Husum, Schleswig und Siid
tondern, auf 2,3 °/o. Das schon seit mehreren Jahren in Schleswig-Holstein zu 
beobachtende Gefalle im Auftreten des Kartoffelkafers, durch das in weiten 
Gebieten des Landes der Aufwand fiir die Bekarnpfung niedrig gehalten werden 
konnte, wurde also auch in diesem Jahre mit Erfolg zum Vorteil der Landwirtschaft 
gehalten. 

6. Ruben

Die v i r
1
6 s e V e r  g il b u n g s  k r a n k  h e  i t  trat trotz star ken La use befalls nur 

gering auf, und zwar meist nesterweise verstreut. Durch wiederholte Hinweise auf 
Versammlungen und Schulungsabenden wurde die Praxis uber die Notwendigkeit 
des getrennten Anbaus von Samen- und Wirtschaftsruben unterrichtet, so dafl 
diese Maflnahme jetzt gr6fltenteils beachtet wird. 

7. Gemilsebau

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Gemiisebau der Biologischen Bundes
anstalt (Neufl-Lauvenburg) und dem Gemusebauberatungsring Gliickstadt wurden 
von der Bezirksstelle Rellingen Versuche zur Bekampfung des Sellerieschorfes 
sowie der Zwiebelmehlkrankheit durchgefiihrt. Gemeinsam mit dem Institut fiir 
Hackfruchtbau, Munster, wurden Petersilienkrankhe.iten bearbeitet, die wahr
scheinlich auf Nematodenbefall zuriickgefuhrt werden miissen. 

Der Befall von Kohlriiben durch Kohlfliegen hat von Jahr zu Jahr zugenommen 
und erforderte eine eingehende Beratung der landwirtschaftlichen Betriebe. Im 
wesentlichen wurde Behandlung der Saatbeete mit Aldrinpraparaten empfohlen. 
Als gunstig erwies sich auch das Tauchen der Pflanzchen vor dem Auspflanzen in 
einen Lehmbrei, der mit Aldrin- oder Phosphorsaureester-Praparaten angesetzt 
worden war. 

8. Obstbau

Auf Grund der Versuche und Erfahrungen der vergangenen Jahre wurde 
gemeinsam mit dem Obstbauberatungsring fi.ir das siidwestliche Holstein ein 
Spritzplan fiir den Erwerbsobstbau ausgearbeitet. Als wesentliche Aufgabe 
erscheint zur Zeit die Umstellung von der prophylaktischen zur sogenannten 
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.,kurativen" Schorfbekampfung. Die ersten GroBversuche in dieser Hinsicht 
konnten im vergangenen Jahre erfolgreich abgeschlossen werden. Fur das 
kommende Jahr ist die praktischeDurchfuhrung der .,kurativen" Schorfbekampfung 
in einigen besonders ausgewahlten Betrieben vorgesehen. Sie erfordert neben 
einem sorgfaltigen Warndienst die Schulung der Betriebsinhaber bzw. Baumwarte 
hinsichtlich der meteorologischen Beobachtungen. 
Versuche zur Fruchtausdiinnung brachten auch im vergangenen Jahre interessante 
Ergebnisse. Die Versuche wurden an Sorten durchgefuhrt, die sich mit zunehmen
dem Alte'r durch Kleinfriichtigkeit auszeichnen, wie z. B . .,Martini". Wenn das 
Verfahren der Fruchtausdiinnung durch Hormonspritzungen wahrend der Blute 
oder kurz nach dem Fruchtansatz auch noch nicht praxisreif erscheint, so muB die 
Methodik auf Grund der guten bisherigen Ergebnisse unbedingt weiter bearbeitet 
und verbessert werden. 

9. San-Jose-Schildlaus

Die Uberholung der Baumschulen, insbesondere der Obstbaumschulen, wurde fort
gesetzt, ohne daB Anzeichen fur Befall festgestellt werden konnten. Die Tatsache, 
daB bei steigendem Bedarf der sog. Hochbaumschuien mit einem vermehrten 
Zukauf aus Siiddeutschland gerechnet werden muB, bedarf besonderer Beachtung. 
Die Bezirksstelle fur Pflanzenschutz Rellingen ist bemiiht, auf Grund der Ver
ordnung zur Abwehr der SJS alle eingehenden Sendungen zu kontrollieren. 

10. Baumschulen (Bezirksstelle Rellingen)

Eines der wichtigsten Probleme im Baumschulgebiet ist die Bekampfung des 
sogenannten S a m  1 in g s s t e r  b e  n s (post emergence damping-off). Auf Grund 
unserer langjahrigen Versuche konnten der Praxis Anweisungen zur vorbeugen
den Verbesserung der Bodengare (insbesondere durch Beschattung) gegeben 
werden, die sich sehr bewahrten. Von den weiter im Einsatz befindlichen 
chemischen Praparaten hat sich insbesondere Chlorpikrin (.,Larvacide") bewahrt. 
Das Auftreten von V i r u s  k r a n k  h e  i t  e n  a n  O b s t  erforderte im AnschluB an 
vorjahrige Feststellungen besondere MaBnahmen. In Zusammenarbeit mit der 
Landesfachgruppe Schleswig-Holstein des Bundes deutscher Baumschulen wurden 
die Mitglieder der Anerkennungskommission fur das Markenetikett in der 
Erkennung von Viruskrankheiten geschult. Die Baumschulen wurden im Rahmen 
des Warndienstes auf die rechtzeitige Vernichtung befallener Pflanzen hin
gewiesen. Durch eingehende Kontrollen der Pflanzenschutztechniker, die mit der 
SJS-Kontrolle verbunden wurden, konnten befallene Bestande bereinigt werden. 
Leider reichten die Arbeitskrafte der Bezirksstelle in Anbetracht der sonstigen 
Arbeiten nicht aus, um alle Baumschulbetriebe in dieser Hinsicht zu erfassen. Im 
Herbst erfolgte eine eingehende Belehrung der Obstbaumschulen iiber den Reiser
schnitt, um die Reiserentnahme von viruskranken Baumen zu vermeiden. Durch 
Lichtbildervortrage wurden die Obstbaumschulen mit den Symptomen der ver
schiedenen Viruskrankheiten vertraut gemacht. 
Die Bekampfung verschiedener R ii s  s e 1 k a f e r  arten und ihrer Larven stellt eines 
der Probleme dar, die die Bezirksstelle Rellingen seit ihrer Griindung beschaftigen. 
Durch die Larvenbekampfung mit Streupraparaten konnten in mehreren Fallen 
Schaden verhiitet werden. Als besonders giinstig erwieseri sich dabei die Aldrin
praparate. 
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Die L ii r ch e n m i n i e r m o t t e  schiidigte nicht nur in Baumschulen, sondern auch 
im Forst und in Parkanlagen. Der Schiidling konnte zur Zeit des ·Falterfluges mit 
Lindanpriiparaten, im spiiteren Fruhjahr mit Phosphorsiiureester-Priiparaten gut 
bekiimpft werden. 

11. Forst

Im Kreise Sudtondern gegen den R i e s e n  b a s t  k ii f er durchgefuhrte Bekiimpfungs
ma.Bnahmen wurden durch Gestellung von Pflanzenschutzgeriiten unter aktiver 
Beteiligung des zustiindigen Kreispflanzenschutztechnikers unterstutzt. 

12. Zierpflanzenbau

Versuche zur Bekiimpfung der Sch w a r z e  n P e s t  an Maiblumen sowie von 
Bot r y t is fuhrten zu dem Ergebnis, da.B eine nur 10' Minuten anhaltende Beizung 
mit Ceresan-Na.Bbeize in 0,5 °/oiger Konzentration die beste abti:itende Wirkung bei 
gleichzeitiger Stimulation der Keime brachte. Bei der Bekampfung von B r e n  n -
f l e ck e n k r a n k h e i t  an Maiblumen (lmalige Behandlung), Coniothyriu m 
an Christrosen (2malige Spritzung) und B 1 a t t d  u r r  e (Heterosporium gracile) an 
Gladiolen (3malige Behandlung) bewiihrten sich organische Fungizide, z. T. mit 
Zusatz von Netz- oder Haftmitteln. 

13. Bienen und Pflanzenschutz

Dank der stiindigen Bemuhungen der Pflanzenschutzdienststellen war es in 
Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Ausschussen und den Imkern 
moglich, die Zahl der durch unsachgemii.Be Anwendung von bienenschiidlichen 
Pflanzenschutzmitteln eingetretenen Schadensfiille weiter erheblich herabzusetzen. 
Wiihrend es im Jahre 1953 noch in 68 Fallen zu verhangnisvollen Verst6.Ben gegen 
die Verordnung kam, war dies im Jahre 1954 nur viermal der Fall. Der Ruckgang 
der Schadensfiille zeigt, da.B Bienenhaltung und Pflanzenschutz sich nicht aus
schlie.Ben, - eine Tatsache, die von seiten der Imker dankbar anerkannt wurde. 

Im Ol f r u ch t b a u  wurden die Versuche, fur die Bekampfung des Kohlschoten
rufllers das fur Bienen ungefiihrliche Toxaphen einzusetzen, mit gutem Erfolg 
weitergefuhrt. Das Mittel hat auch bereits Eingang in die Praxis gefunden. Seine 
Wirkungsgrenzen wurden ermittelt. 

Ein besonderes Problem ergab sich durch den Blattlausbefall auf A ck e r  b oh n e n  
wiihrend der Blutezeit. Die von den Pflanzenschutztechnikern erteilten Beratungen 
uber Bekiimpfungsnotwendigkeit bzw. den Einsatz geeigneter Prii.parate und 
Methoden schrankten die Schiiden wesentlich ein. 

Im E r w e r b s o b s t b a u  hat sich die Blutenspritzung zur Schorfbekiimpfung nun
mehr restlos durchgesetzt und bewiihrt. Stichprobenweise wurde von der Bezirks
stelle Rellingen wiihrend der Bliitespritzungen Spritzbruhe aus den Fiissern ent
nommen und sichergestellt, um bei evtl. auftretenden Bienenschiiden die Spritz
briihe auf den Gehalt an bienenschiidlichen Stoffen untersuchen zu konnen. 
Besonders wichtig war die Beaufsichtigung des Einsatzes von Systox in gemischten 
Obstbaubetrieben. Durch rechtzeitige Belehrung und Uberwachung du.rite auch hier 
eine einwandfreie Durchfiihrung gelungen sein. Bienenschiiden sind nicht bekannt 
geworden. 
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IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriiiung

Insgesamt wurden 50 Vorprii.fungen und 329 Hauptpriifungen durchgefuhrt. Dazu 

kamen noch 59 Sonderprii.fungen. Ertragsfeststellungen wurden der Genauigkeit 
wegen z. T. nicht durch Stichproben, sondern von der Gesamternte der einzelnen 
Parzellen gemacht. Die Prufungen verteilen sich auf Arnt und Bezirksstellen wie 
folgt: 

Vorpriifungen . . . . . . . . . . . . . . . .

Hauptprufungen . . . . . . . . .  · · · · ·

Sonstige Priifungen · · · · · · · · · · ·

Insgesamt: . . .  · · · · · · ·  . . . . . . . . .

Husum Kappeln 

5 

46 36 

10 12 

61 48 

Kiel Lubeck Rellingen Insgesamt 

33 12 50 

115 89 43 329 

14 23 59 

148 103 78 438 

Bei dieser Tabelle ist zu berii.cksichtigen, daB verschiedentlich ein und dasselbe 

Mittel gleichzeitig von mehreren Bezirksstellen gepri.ift und unter jeder der 
betreffenden Bezirksstellen gezahlt wurde, andererseits manche Mittel in ver

schiedenen Konzentrationen gepriift, dabei aber j�weils nur einmal gezahlt 
wurden. 

2. Eigene Versuche

a) M a n g e l k r a n k h e i  t e n

In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Bodenkunde und Pflanzenernahrung der 
Universita.t Kiel wurden von der Bezirksstelle Rellingen weitere Erhebungen iiber 
das Auftreten von Mangelkrankheiten durchgefuhrt. In Versuchen wurde die von 
der Bezirksstelle Rellingen entwickelte Methode der Manganspritzung zu Hafer 

auch auf Hackfriichte und Obst mit glitem Erfolg ii.bertragen. Bei Kupfermangel· 
schaden wurden die geeigneten Praparate und Konzentrationen fur das Spritz
verfahren ermittelt. 

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

Die Bezirksstelle fur Pflanzenschutz Husum ist infolge der ausgedehnten Grun

landflachen im Gebiet der Westkuste an der Unkrautbekampfung auf Wiesen und 
Weiden besonders interessiert und fuhrte deshalb mehrere Reihenversuche zur 
Bekampfung von Binsen, Duwock, Rasenschmiele usw. durch. Die Bezirksstelle 
Kappeln stellte Versuche zur Bekampfung des Huflattichs mit Wuchsstoffmitteln 
an. Die Bezirksstelle Kiel fuhrte zwei ausgedehnte, auf drei verschiedene Orte 
verteilte Versuche zur Unkrautbekampfung mit Wuchsstoffmitteln durch. Zweck 
der Versuche war, den EinfluB der verschiedenen Praparate auf das Getreide fest· 

zustellen. Auch die Bezirksstelle Rellingen stellte durch Exaktversuche fest, ob 
durch Unkrautbekampfung die Getreideertrage beeinfluBt werden. In zwei in 

Zusammenarbeit mit den zustandigen Landwirtschaftsschulen unternommenen 
Versuchen wurden keine Ertragsminderungen, sondern im Gegenteil leichte 
Ertragserhohungen festgestellt. (Es wurden Parzellen ohne starkeren Unkraut
besatz gewahlt.) Zurn Teil ist die Ertragserhohung auf eine erhohte Standfestigkeit 
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der Halme zuriickzufiihren. Versuche in den nachsten Jahren sollen erweisen, ob 
diese Erscheinung nur witterungsbedingt iSt. Die Versuche der Bezirksstelle 
Rellingen zur Unkrautbekampfung in Baumsd:mlen mit chernischen Mitteln wurden 
fortgesetzt. Wahrend es gelungen ist, bei der Gattung Pinus die Unkraut
bekampfung mit chemischen Mitteln einwandfrei durchzufiihren, werden andere 
Baumschulpflanzen u. U. durch die bisher zur Verfiigung stehenden Mittel 
geschadigt. In Zusammenarbeit mit der Industrie werden z. Z. mehrere neue 
Praparate gepriift. 

c) K r a n k h e i t e n  u n d  Sch a d l i n g e  im A ck e r bau

Zur Ergriindung bestimmter Befallsverhaltnisse bei Abbaukrankheiten der 
Kartoffel wurden gemeinsam mi t dem Institut fiir Landwirtschaftliche Virusforschung 
der Biologischen Bundesanstalt im Kreise Husum mehrjahrige Feldversuche ange
legt. Die Bezirksstelle fiir Pflanzenschutz Kappeln fiihrte Versuche zur Bekampfung 
der Brachfliege und des Rapserdflohes mit Saatgutpuder sowie in Zusammenarbeit 
mit der Zucker A.G. Schleswig-Holstein zur Bekampfung der Blattfleckenkrankheit 
(Cercospora beticola) und des Wurzelbrandes bei Beta-Ruben durch. Die Versuche 
zur Bekampfung von Olfruchtschadlingen mit dem bienenungefahrlichen Praparat 
Toxaphen wurden fortgesetzt und das Mittel in die Praxis eingefiihrt (s. u.). 

d) B a u  Ills c h u 1 e n  (Bezirksstelle Rellingen)

Der Ersatz von Kupferpraparaten bei der Bekampfung der Kiefernschiitte durch 
organische Praparate wurde in mehreren Groflversuchen erprobt. Es erschien dies 
notwendig, weil einerseits bei ungeeigneter Witterung leicht Kupferschaden auf
treten, und weil andererseits auf Baumschulboden, die jahrzehntelang mit Kupfer
praparaten behandelt worden sind, ein Wachstumsschock durch Kupferspritzung 
nicht unmoglich erscheint. Als besonders erfolgreich scheinen sich auch hier die 
Zinebpraparate zu erweisen. - Die Versuche zur Bekampfung der R o s e n
k r a n k  h e  i t  e n  in Baumschulen wurden fortgesetzt. Als besonders erfolgreich 
erwies sich dabei die Kombination von Zmebpraparaten mit Netzschwefel. Durch 
diese Kombination wurde eine erhebliche Breitenwirkung erzielt. - Mehrere 
Versuche zur Bekampfung von Chermesiden an Koniferen wurden durchgefuhrt. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

B e  i s  p i e  Is b e k  a m p  f u n g e n  

Husum Kappeln Kiel Ltibecx Rellingen 

gegen Unkraut . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
irn Vorratsschutz . . . . . . . . . . . . . . 16 

5 

8 

5 1 

2 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdlau)

Insgesamt 

33 

26 

Die Pflanzenbeschau beanspruchte auch 1m Jahre. 1954 einen groflen Teil der 
Arbeitszeit der technischen und wissenschaftlichen Krafte. Der Kartoffelexport 
wurde durch die ungiinstigen Witterungsverhaltnisse erheblich erschwert. Haupt
importlander waren Belgien, Brasilien, Frankreich, Marokko, Italien, Luxemburg, 
Portugal, Schweiz. 
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In Si.i.derlugum (Kr. Si.idtondern) wurde eine ZolleinlaBstelle fi.ir Kartoffeln ein
gerichtet. Die Zollstelle GroBenbrode (Kr. Oldenburg), die vordem nur fi.ir 
Kartoffeln bestimmt war, wurde auch fi.ir andere Waren zugelassen. 

Ein anschauliches Bild von dem Verlauf des Exports von Baumschulpflanzen 
wahrend einer langen Reihe von Jahren gibt die folgende Tabelle (Bezirksstelle 
TI ellingen): 

Baumschulexport (ohne Berlin und sowjetische Zone) 

Jahr Anzahl der Sendungen Gewicht in .t 

1937 I 230 
1938 I 039 
1950 176 160 
1951 337 475 
1952 461 243 
1953 795 920 
1954 1 173 2025 

Durch die erheblich verscharften pflanzenschutzlichen Einfuhrbestimmungen der 
Importlander erforderte die Bearbeitung der Sendungen erheblich mehr Arbeits
und Zeitaufwand als in den Vorkriegsjahren. Besonders sei in dieser Hinsicht auf 
die Bestimmungen i.iber Nematodenfreiheit hingewiesen. Um den Anforderungen 
der In;i.portstaaten gerecht zu werden, muBte von der Bezirksstelle Rellingen eine 
besondere Schulungstagung abgehalten werden, auf der d1e Sachbearbeiter der 
Exportbaumschulen in der Behandlung von Exportauftragen unterwiesen wurden. 

An A u s  f u h  r z e u g n i s  s e n  wurden im J ahre 1954 vom Pflanzenschutzamt und 
seinen Bezirksstellen ausgestellt: 

fi.ir den Aus l an d sv e r k e h r  

Husum Kappeln 

Originalzeugnisse ............. 131 140 
Zwischenzeugnisse ............ 14 66 
fi.ir den I nte r z o n e nv e r-

k e h r  (einschl. West-Berlin) 63 13 

Kiel 

129 
42 

86 

Lubeck Rellingen 

201 
161 

337 

I 318 
84 

713 

Insgesamt 

1 919 
367 

I 212 

An E i n  f u h  r u n t  e r  s u ch u n g e n  wurden vorgenommen ( einschl. Einfuhren fur 
die sowjetische Zone und Berlin) 

1 565 8 

Anzahl der Begasungen 
Einfuhr .................... . 
Ausfuhr ................... . 

Laufend iiberwachte Export-
Baumschulen .............. . 14 26 

VI. Veroffentlkhungen

22 58 

33 
122 

89 

1653 

33 
122 

129 

Ba u e r s, Chr.: Versuche mit Toxaphen-Staub zur Feststellung der Bienengefahrlichkeit 
und der Wirkung gegen Kohlschotenriil3ler und Rapsglanzkafer. Anz. f. Schadlings
kde. 27, 35-36. 

B o lle, F.: Amtliche Anerkennung van Holzschutzbetrieben in Schleswig-Holstein. Der 
prakt. Schadlingsbekampfer 6, 100-101. 

23 



B o  11 e, F.: Die Gesetze der Bliitenstande. Ber. d. Deutsch. Botan. Gesellsch. 66, (12)-(14). 

-, Pflanzenschutz. Die Heimat 61, 277-281. 

D i e  h 1, 0.: Biologischer Pflanzenschutz. Mitt. DLG 69, 224. 

Ext , W.: Gibt es ein Blattlausjahr? Gesunde Pflanzen 6, 97-98. 

-, Pflanzenschutzliche Lesefriichte. Gesunde Pflanzen 6, 26-28. 

-, Unkrautbekampfung in diesem Herbst. Mitt. DLG 69, 891-892. 

Fi sch e r, H.: Die Bekampfung der Rosenblattkrankheiten. In: Rosenjahrbuch 1953,} 
vom Verein deutsch. Rosenfreunde e. V. Barmstedt. 

-, Zur Frage der Winterspritzung von Immergriinen und Koniferen. Deutsche · 
sdmle 6, 83-86. 

-, Welches Pflanzenschutzmittel wahle ich? In: Jahresbericht des landw. Beratungs
ringes des Kreises Steinburg 1953. 

( P f 1 a n:i e n  s c h u t z  a m  t )  : Amtlich genehmigte Lohnsaatbeizstellen. Amtsbl. f. SdJ.lesw.
Holst., Arnt!. Anz. Nr. 45 v. 6. 11. 54, S. 285. - Nachtrag im Amtl. Anzeiger Nr. 48 
v. 2. 11. 54, s. 311.

-, Anerkannte Verkaufsstellen fiir Pflanzenschutz- und Schadlingsbekampfungsmittel, 
anerkannte gewerbliche Schadlingsbekampfer auf dem Gebiete des Pflanzensdrntzes 
und anerkannte Holzschutzbetriebe. Amtsbl-. Schlesw.-Holst., Amtl. Anz. Nr. 33 . 
v. 14. 8. 1954.

S chr 6 d e  r ,  H.: Die Wirkung von wuchsstoffhaltigen Unkraut-Bekampfungsmitteln auf das 
Getreide. Gesunde Pflanzen 6, 137. 

W e  11 m e  r, W.: Maikafer, ein notwendiges Ubel? Bauernblatt/Landpost Schleswig-Holstein 
8/104, 561-562. 

-, Schadlingsbekampfung und Bienenschaden.Bauernblatt/Landpost Schleswig-Holstein 
8/104, 614. 

Aufierdem zahlreiche kleine Artikel in der Fach- und Tagespresse von Bo 11 e, Ext , 
Fisch e r, H a u p tf l e i sch, H o r n i g, L i s t, Sch m i d t. Der Jahresbericht 1953 wurde in 
gemeinschaftlicher Arbeit erstellt. 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

A. Pflanzensdrntzamt Hamburg

Leiter: Wiss. Rat Dr. Heinrich W. K. Muller. 

B. Amtliche Pflanzenbeschau Hamburg

Leiter: Dr. Christian Se b e  Ii n (I. Ha!bjahr).

Dr. Christian B a u e r s  (II. Halbjahr). 

Anschrift: Staatsinstitut fiir Angewandte Botanik, 

(24 a) Hamburg 36, Bei den Kirchhtifen 14. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Am 28. Februar 1954 schied der bisherige langjahrige Leiter der Abteilung Pflanzen
schutz am Staatsinstitut fur Angewandte Botanik, Professor Dr. Kurt Ha h m  an n, 
wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienst. Mit der kommissarischen 
Leitung wurde ab 1. Marz der wissenschaftliche Angestellte Dr. H. W. K. Mii 11 er 
beauftragt. Am 1. Mai iibernahm derselbe unter gleichzeitiger Ernennung zum 
Wissenschaftlichen Rat endgiiltig die Leitung des Pflanzenschutzes. Neu eingestellt 
wurde ab 1. Mai der Diplomgartner Dr. Walter Sa u t h o  f f  als wissenschaftlicher 
Angestellter. Dr. Chr. Se b e l i n  nahm auf Einladung der OEEC in der Zeit vom 

Personal Landesmittel Bundesmittel IPflanzensdmtzamt Pflanzenbeschau Pflanzenschutzamt lngesamt 
Wiss. Krafte ................. . 
Techn. Krafte ................ . 
Burokrafte .................. . 
Aushilfskrafte ") ............. . 
Sonstige Kriifte .............. . 
Schulerinnen '") ............. . 

4 
2+2'} 

1 
2 

8 

') 1 Gartnermeister als Obstbausachverstiindiger 
1 Bisamrattenjiiger 

1 
5 
5 

17 
3 

'') Fur die Zeit von 6 Monaten (Arnt!. Pflanzenbeschau) 
Fur die Zeit von 3 Monaten (Pflanzenschutzamt). 

2 
3 

7 
12 
6 

19 
3 
8 

"') Schiilerinnen, die im Staatsinstitut fur Angewandte Botanik in einem zweijii.hrigen 
Lehrgang als landwirtschaftlich-technische Assistentinnen ausgebildet wurden und 
wahrend dieser Ausbildungszeit aucb. theoretischen und praktischen Unterricht auf 
dem Gebiete des Pflanzenschutzes erhielten. 
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1. Juli bis zum Ende des Berichtsjahres an einer einjahrigen Vorratsschutzexpertise
teil. Als sein Vertreter wurde Dr. Chr. B a u e r s  (Pflanzenschutzamt Schleswig
Holstein) ab 20. Juni fi.ir die Dauer eines Jahres zum Dienst im Staatsinstitut fur
Angewandte Botanik verpflichtet.
Der P e r s o n  a 1 s t a n d  und seine Unterhaltung aus ordentlichen und auBerordent
lichen Haushaltsmitteln ergeben sich aus vorstehender Tabelle, in der auch die 
A.nderungen gegemlber dem Vorjahre zum Ausdruck kommen. 
A.nderungen im F a  h r z e u g b e s t  a n d  : Ein bundeseigener Personenkraftwagen 
(Opel-Olympia) wurde nach funfjahriger Laufzeit stillgelegt und durch einen 
gebrauchten Wagen desselben Typs aus Landesmitteln ersetzt. Um den jahrlich 
steigenden Anforderungen im AuBendienst nachkommen zu ki:innen, wurden zwei 
Fahrzeuge des Typs Opel-Caravan aus Landesmitteln neu beschafft, um ent
sprechend den jeweiligen dienstlichen Anforderungen im SommerhalbJahr dem 
Pflanzenschutzamt und im Winterhalbjahr der Amtiichen Pflanzenbeschau zur Ver
fugung zu stehen. 

2. Auiklarur.g und Ausbildung, Presse und Rundiunk, Ausstellungen

Der A u  f k  l a  r u n g  als der wichtigsten Aufgabe des Pflanzenschutzdienstes wurde 
das Pflanzenschutzamt auf verschiedene Weise gerecht. Ihr dienten zunachst 
V o  r t  r a g e  fur die Landwirtschaftsschuler, den Siedlerbund, den Landesbund der 
Kleingartner (Bezirksfachberater bzw. Frauenfachberaterinnen), ferner in den 
Landfrauenvereinen, im Obstkulturring und in einzelnen Kleingartenvereinen. 
Demselben Zweck dienten ferner aufklarende Artikel in T a g  e s - u n d Fa c h 
z e i t s  ch r i f t e n, wi:ichentliche R u n d f u n k s e n d  ung e n  im Sommerhalbjahr, 
K u r  s e (Trisemester) der Volkshochschule, S o n  d e  r a u  s s t e 11 u n gen im Rahmen 
gri:iBerer Ausstellungen (Fachausstellungen, Obstsortenschauen). Der Schwerpunkt 
der Aufklarung wurde auf den gartnerischen Pflanzenschutz sowie auf den Vor
ratsschutz gelegt. Der Sonderstand ,, Vorratsschutz" auf der Lebensmittel-Fach
ausstellung (29. 9.-7. 10.) wurde von etwa 14300 Personen besucht, die nicht nur 
Interesse fi.ir die groBen Farbtafeln der wichtigsten Vorratsschadlinge und die 
beleuchteten Schaukasten mit"lebenden Voiratsschadlingen zeigten, sondern auch 
800 Fragen stellten und 1200 Flugblatter sowie 3500 schriftliche ,,Hinweise" des 
Pflanzenschutzamtes mitnahmen. 
Die Mitarbeit des Pflanzenschutzamtes an der Hochschulausbildung innerhalb des 
Faches ,,Angewandte Botanik" wurde durch Erneuerung des Lehrauftrages fort
gesetzt. Im Sommersemester wurde eine zweisti.indige, im Wintersemester eine 
einsti.indige Vorlesung i.iber ,,Pflanzenkrankheiten und' Pflanzenschutz" von 
Dr. H. W. K. M i.i 11 e r ,  ferner gemeinsam mit Professor Dr. E g 1 e im Sommer
semester ein dreisti.indiges, im Wintersemester ein zweisti.indiges Pflanzenschutz
praktikum abgehalten. Das Interesse der Biologiestudenten an der Phytopathologie 
und an den Problemen des Pflanzenschutzes erwies sich als rege, wie auch aus· der 
Wahl von drei pflanzenschutzlichen Themen fi.ir das Botanische Kolloquium her
vorging. Der pflanzenschutzlichen Aufklarung kann mit Hilfe des Universitats
unterrichts ein bedeutender Dienst geleistet werden. 

3. Auskunit und Beratung

Durch die zentrale Lage des Amtes im Stadtgebiet konnte die B e r a  t u n  g wieder 
in groBem Umfange durch persi:inlichen Kontakt mit den Erzeugerkreisen, mit. 
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Industrie und Handel, mit der Landwirtschaftsschule und Wirtschaftsberatungs
stelle, den Vereinigten Beratungsringen, der Verbega (Versuchs- und Beratungs
ring fur Gemuse-, Obst- und Gartenbau), den Fachverbanden sowie den Klein
gartnern und Siedlern durchgefiihrt werden, in Sonderfiillen <lurch Ortsbesichtigung 
in den Betrieben, Grundstucken, Vorratslagern usw. 
Auf dem Gebiete des Vorratsschutzes wurden wiederum zahlreiche G u  t a c h t e n  
uber die vermutliche Herkunft und den Entwicklungszyklus von Schadlingen in 
verschiedenen Importwaren, insbesondere Erdnussen und Trockenfriid:iten, erteilt. 
Importeure von Krautern und Drogen lieflen ihre Waren laufend auf Befall mit 

· Schadlingen untersuchen und sich uber deren Bekampfung beraten. Von Privat
personen wurde besonders haufig nach der Lebensweise von Wohnungs- und
Holzschadlingen gefragt.
Fur die Abteilung Samenkontrolle des Staatsinstitutes wurden zahlreid:ie Unter
suchungen von Exportsaatgut auf den Gesundheitszustand durd:igefiihrt.

4. Melde- und Warndienst

Der A u s  b a u  d e s  M e  1 d e  d i e  n s t e s <lurch Heranziehung weiterer zuverlassiger 
Melder erwies sich als schwierig, da das Interesse an biologischen Fragen im 
heutigen technisd:ien Zeitalter mehr und mehr abnimmt. Audi die rechnerisd:ie. 
Einstellung in der heutigen Zeit hemmt die Entwicklung von systematisd:i beob
achtenden Spezialisten allzu sehr. Die kostenlose Abgabe von Aufklarungsmaterial 
stellt einen zu geringen Anreiz dar. Mit Hilfe des bisherigen Melderstabes und 
<lurch den engen personlichen Kontakt mit den Ratsuchenden infolge der Groflstadt
verhaltnisse gelang es jedoch, einen guten Uberblick uber die auftretenden Krank
heiten und Sd:iadlinge zu gewinnen. 
Wegen der wirtschaftlid:ien Bedeutung, die einem sd:ilagkraftigen W a r n d i en s t  
zukommt, wurden die Grundlagen erweitert und die Unterlagen fur den Warn
dienst bei Fusicladium, Apfelwickler, Roter Spinne, Kohlfliege, Kohlherzdrehmucke 
usw. erarbeitet. Die Auswertung erfolgte <lurch Hinweise in Tageszeitungen 
(Lokalzeitungen) und <lurch den Rundfunk und zwar im Rahmen der bewahrten 
wod:ientlid:ien Sendungen im Landfunk des Nordwestdeutschen Rundfunks in 
Hamburg. Diese ,,Tips des Pflanzenarztes" boten wieder Gelegenheit, von Marz 
bis September Warnungen und Hinweise auf die dringendsten wochentlichen 
Pflanzenschutzmaflnahmen zu bringen und zugleich die neuesten Pflanzenschutz
mittel und -verfahren zu propagieren. Die Verbreitung der ausgesprod:ienen Warn
meldungen in die interessierten Erzeugerkreise durch direkte Ansd:irift ist in 
Zukunft geplant. 

5. Zusammenarbeit mit Instituten, Behorden, Verbanden und Schadlings-
bekampfern

Die Zusammenarbeit mit anderen hamburgisd:ien Fad:iinstituten (Zoologisd:ies, 
Hygienisches und Chemisd:ies Staatsinstitut), mit der Beh6rde fur Ernahrung und 
Landwirtsd:iaft, mit dem Natursd:iutzamt, mit der Biologischen Bundesanstalt und 
ihrem Institut fur Vorratssd:iutz in Kiel-Kitzeberg (jetzt Berlin-Dahlem). ihrem 
Institut fiir .Gartnerische Virusforschung in Berlin-Dahlem sowie mit ihrem Institut 
fur Forstliche Mykologie undHolzschutz in Hann. Munden, ferner mit derObstbau
versuchsanstalt in Jork, dem Institut fur Tierphysiologie und Tierernahrungslehre 
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in Kiel, mit den benachbarten Pflanzensdmtzamtern Schleswig-Holstein und 
Hannover und schliefllich auch mit dem Bundesministerium fur Ernahrung, Land
wirtschaft und Forsten war im Berichtsjahre wieder sehr rege und fruchtbar. Auch 
das gute Einvernehmen mit der Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futter
mittel, und zwar sowohl mit der Frankfurter Zentrale als auch mit der Auflenstelle 
Hamburg, muB besonders hervorgehoben werden. Die vom Pflanzenschutzamt 
anerkannten gewerblichen Schadlingsbekampfer standen im engen Kontakt mit 
dem Arnt, z. T. auch die anerkannten Verkaufsstellen fi.ir Pflanzenschutz- und 
Schadlingsbekampfungsmittel. 

6. Allgemeine Uberwachungsma.Bnahmen

a) N e m a t o d e n

Die Bodenuntersuchungen auf Kartoffelnematodenzysten wurden in den Betrieben, 
die Maiblumenkeime und Meerrettichstangen in europaische und Uberseelander 
exportierten, systematisch fortgesetzt. Es wurden 907 Bodenproben (1 Probe 
= 50 Einstiche auf 200 qm; 50 Proben je ha) aus Maiblumenbetrieben und 
1265 Bodenproben von Meerrettichanbauflachen, bzw. von den geernteten Meer
rettichstangen untersucht. Ferner wurden in 114 Fallen Meerrettichproben nach 
dem vorschriftsmafligen Waschen untersucht. Die meisten Maiblumenbetriebe 
erwiesen sich als nematoderifrei, der Rest (11 °/o) war vorwiegend schwach ver
seucht (bis zu 3 Zysten je 100-g Boden). In 29 Fallen muflten Meerrettichpartien 
wegen Befalls vom Export ausgeschlossen werden. Durch wiederholte Besprechun
gen mit den Maiblumenexporteuren und den benachbarten Pflanzenschutzamtern 
Schleswig-Holstein und Hannover konnte im allseitigen Einvemehmen, mit 
Zustimmung des Bundesministeriums, eine Neuregelung der Exportabfertigung 
von Maiblumenkeimen (Enduntersuchung beim Exporteur) sowie eine Vereinheit
hchung der Bodenuntersuchung und der Gebiihren erreicht werden. Die Mai
blumenanbauer wurden durch Rundschreiben und durch ein vom Arnt heraus
gegebenes Merkblatt sowie durch die Lokalpresse wiederum auf die Bedeutung 
der Verseuchung von Exportware mit Kartoffelnematodenzysten, auf die Not
wendigkeit der Auswahl unverseuchter Landereien fiir die Neupflanzung durch 
vorherige Bodenuntersuchung und auch auf die Mi::iglichkeiten der Verschleppung 
der Nematodenzysten hingewiesen. Auf Grund dessen lieBen viele Betriebe Boden
untersuchungen auf Neuland durchfiihren (268 Bodenproben). 

Auch fiir den Export anderer pflanzlicher Produkte (z. B. Blumenzwiebeln) wurden 
42 Bodenproben auf Kartoffelnematodenzysten untersucht. 

b) K a r t o f f e l b l a t t l a u s

In Zusammenarbeit mit den anderen Pflanzenschutzamtern des norddeutschen 
Raumes wurde in den Monaten Juli und August ein B l a t t l a u s w a r n d i e n s t' 
durchgefiihrt. Uber das Auftreten der verschiedenen virusiibertragenden Stadien 
der Pfirsichblattlaus auf mehreren regelmaBig kontrollierten Kartoffelfeldern 
wurde an die interessierten Kartoffelziichter und die anderen beteiligten Amter 
berichtet. 

c) S a n-Jo se-S ch i l dla u s

Der Suchdienst wurde zur Uberwachung der Baumschulen sowie des Erwerbs- und
Kleinobstbaues fortgesetzt. Es wurden nur Stichproben entnommen und untersucht.
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d) G e  t r e  id  e i m p o r t  e
Die laufenden Untersudmngen von Importgetreide wurden bis zur Regelung der
Untersuchungspflicht so weit eingeschrankt, daB noch ein gewisser Kontakt mit
den beteiligten Stellen bestehen blieb. Im Vordergrund der Untersuchungen
standen andere pflanzliche Importgiiter, wobei die Seba.den durch Kleinschmetter
lingsraupen verschiedener Arten zahlenma.Big an der Spitze standen. Einige
Importfirmen sind dazu ubergegangen, die von ihnen eingefuhrten Drogen grund
satzlich auf Milbenbefall untersuchen zu lassen. Zwei GroBmiihlen, die wahrend
der friiher durchgefuhrten Begehungen durch starken Schadlingsbefall aufgefallen
waren, wurden erneut untersucht. Die regelmii.Bige Kontrolle vermilbter Lager der
Einfuhr- und Vorratsstelle wurde fortgesetzt. Mit Beginn des Herbstes hatte der
Befall in einigen La.gem wieder erheblich zugenommen.

e) S y s t o x-A b g a b e
Die Uberwachung des Systoxeinsatzes mit Hilfe eines Verpflichtungsscheines des
Verbrauchers wurde fortgesetzt. Systox kam infolge des trocken-warmen Friih
jahres in noch groBerem AusmaBe als bisher zur Anwendung gegen Blattlause im
Riibenbau, Rote Spinne im Obstbau und saugende Insekten im Zierpflanzenbau.
Vergiftungsfalle durch unsachgema.Be Anwendung sind nicht bekannt geworden.

f) Lo h n s a a t b e i z s t e l l e n

Die im Raume von Hamburg vorhandenen zehn Lohnsaatbeizstellen bei Miihlen
betrieben, Spar- und Darlehnskassen bzw. Wirtschaftsgenossenschaften wurden 
iiberpriift. Durch entsprechende Hinweise in Fachzeitungen, durch Aushang bei 
den Ortsdienststellen sowie durch Unterrichtung der Landwirtschaftsschule und 
der Arbeitsgemeinschaft der Vereinigten Beratungsringe wurde auf die am Rande 
von Hamburg vorhandenen Beizstellen sowie auf die Notwendigkeit verstarkter 
Getreidebeizung infolge drohenden Fusarium-Befalles hingewiesen. 

II. v/ichtige Krankheiten und Sdiadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schaden und Schadlinge

Im Berichtsjahre waren auffallend starke W itt e r  u n g s s ch a d e n  zu vermerken. 
Das Wintergetreide, insbesondere die Gerste, und auch die Winterolfruchte zeigteri 
starke A u s  w i n t e r  u n g s v e r  1 u s  t e ,  die teilweise Umbruch und Neueinsaat 
erforderlich machten. Selbst in den Mieten (z. B. Futterriiben) waren stellenweise 
F r o s t s  ch a d e n  eingetreten. Auch andere Kulturpflanzen (Koniferen, Zier
pflanzen) zeigten ausgedehnten Frostschaden. Durch das folgende abnorm trockene 
Friihjahrswetter wurden auf sandigen Boden Trockenheitsschaden an Friih
kartoffeln, Kleearten, Getreide, Ruben sowie auf Griinland beobachtet. Der Hoch
und Spatsommer brachte dagegen durch ungewohnlich hohe Niederschlage (im 
Juli doppelt so hoch wie normal) bei Getreide La g e r  u n g ,  A u s  w u c h s oder 
K o r n a u s f a l l ,  ferner Bodenverschlemmung und bei Ruben u. a. Ausfaulschaden 
durch stagnierendes Wasser in Senken mit sich. Pilzkrankheiten aller Art traten 
verbreitet auf und verursachten bei Gemusepflanzen oft Kiimmerwuchs od�r Not-
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reife. Au13er Ernteverzogerungen ergaben sich auch Verspatungen oder Ver
schiebungen der Herbstbestellungsarbeiten. 

Die abnorm trockene Friihjahrswitterung begiinstigte ferner Insektenkalamitaten, 
z. B. eine starke Besiedelung der Beta-Ruben durch Doralis fabae und starkes Auf
treten der Ko h 1 f l  i e g e an allen Kohlarten. An reifenden Getreidebestanden
kamen empfindliche S p e r  1 i n  g s s c h a d e n  zustande.

2. Unkrauter

Die Unkrautentwicklung hielt sich im Wintergeteide in normalen Grenzen. 
Stellenweise breitete sich die V o g e  1 m i  e r e  in ausgewinterter Wintergerste, das 
K 1 e t  t e n  1 a b k  r au  t wie ublich in Winterweizen auf Marschboden stark aus. 
Sommergetreide zeigte starken Unkrautbesatz mit D i ste l und H e d e r i c h. 

3. Getreide

Die Mangelkrankheiten, z. B. M a n g a n m a n g e l ,  zeigten sich infolge des 
trockenen Fnihjahres ziemlich friih. An Wintergerste wurde haufiger Flugbrand 
beobachtet. M e h l  t a u  fand sich an Wintergerste und Winterweizen, B ra u n  r o s t 
an Winterweizen und Roggen. 

4. Hackiriichte

a) Ka r t o f f eln

Der Rhi z o c to ni a-Befall hielt sich in ma.13igen Grenzen. Der Ka r t  o ff e l k a f  e r  
trat infolge der nassen Witterung nur schwach bis mittelstark auf. Dagegen war die 
Befallsdichte erheblich gr613er als im Vorjahre. Dadurch stieg die Zahl der Befalls
meldungen um 127,3 0/o. Die phanologischen Daten war en folgende: Erst er Altkafer 
am 22. Mai, Altkafer allgemein Anfang bis Mitte Juni, erste Eigelege Ende Mai, 
Haupteiablage Mitte bis Ende Juni, erste Friihjahrslarven Ende Mai, Friihjahrs
larven allgemein Mitte Juni bis Mitte Juli und Jungka.fer allgemein ab letztes 
Julidrittel. Die Ka r t o  f f  e l k r  a u  t f  au 1 e brach erst spat - um den 22. Juli herum 
- in die mittelfriihen Bestande ein. Bis zum 20. August waren alle Bestande der
mittelfriihen Sorten bereits abgestorben, Mitte September auch die aller Spat
sorten. Bei dem langsamen Ernteverlauf kam verbreiteter Befall mit der Kn o 11 e n 
b r a  u n f a  u 1 e besonders bei den mittelspaten Sorten zustande. Vielfach gingen
die Knollen schon im Boden in Na13faule iiber. Die E i s e n f l e c k igk e i t  trat bei
dem nassen Wetter kaum auf mit Ausnahme von einer Sorte (..Bohms Immertreu").
Bei der Kartoffellagerung wurde haufiger B a k  t e r  i e n  n a 13 f a  u 1 e festgestellt.

b) R u b en

Der W u r z e l  bra n d  wurde haufiger auf gro13en Flachen beobachtet; vielfach kam 
es aber zu volligen Verwachsungen der Jugendschaden. Im ganzen Gebiete trat 
die R ii b e  n f 1 i e g e in der ersten Generation verbreitet auf. Der starke Befall mit 
der R ii b e  n b 1 a t  t 1 au s fuhrte zusammen mit der Durre zum Kiimmern, teils sogar 
zum Umbruch der Ruben. Die v i r o s e  V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  trat erstmals 
verbreitet, aber ma.Big stark auf. Der C er cos po r a -Befall blieb schwach. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Das Griinland hatte unter der Tip u 1 a nicht zu lei.den. Steckriiben war en schon im 
Saatbeet durch die Ko h l f l i e g e  stark befallen und unbrauchbar. Hulsenfriichte 
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litten sehr unter der naflkalten Witterung sowie unter Pilz befall (Sc h o  k o 1 a d  e n  -
f l e ck e n k  r a n k h  e i t ). 

6. Gemiise

Die B r e n  n f l e ck e n  k r a n k  h e  i t  trat an Bohnen im Hochsommer stellenweise 
stark auf. Fliegenarten schadeten im trockenen FriihJahr in groflem Ausmafle, so 
die Zw i e b e l- u n d  S e l l e r i e f lie g e ,  die K o h l f l i e g e  (und K o h l h e r z 
d r e  h m ii ck e) an Kohlarten einschl. Rosenkohl, die M o h r e  n f l  i e g e an Mohr en 
und Petersilie. Tomaten litten stark unter Phy top h t ho r a befall, B a k  t e r  i e n 
w e  l k e  und auch S t e n g e l f iiu l e. Tomaten und auch Gurken waren oftmals 
vir u skrank. Im Herbst traten K o hlw e i flli n g s r alip e n  verbreitet an Wirsing
kohl auf. 

7. Obst

Das trockene Fruhjahr begunstigte das Auftreten van Insekten (F r o s t s  p a n  n e r, 
K n o s p e n w i ck l e r, A p f e l b l a t t s a u g e r ,  B l a t t l iiu s e, R o t e  S p i n n e, 
A p f e l w i ck l e r), der feuchte Sommer und Herbst fiihrten zur Verbre1tung van 
S piit s ch o r f  und F r u ch t f iiu l e. Die Walnusse waren oft diinnschalig. 

8. Sonderkulturen

Im Zi e r  p f 1 a n  z e n  b a u  war en bemerkenswert die zunehmenden Ausfalle beim 
Treiben van Blumenzwiebeln (z. B. Hyazinthe, Tulpe), ferner das starke Auftreten 
der verschiedenen B 1 a t  t l a  u s  arten, der W o 11 ii u s e  und B 1 a s  e n  fufl e, schliefl
lich auch die Hiiufigkeit der Kl e i n e  n F i  eh t e n  b 1 a t  t w e  s p e an Fichten und 
Blautannen. Zahlreiche Pilzkrankheiten, insbesondere Blattfleckenkrankheiten, 
wurden im Sommer beobachtet, z. B. haufig Bo try t is - Befall. Das Auftreten von 
Viru s k r a n k h e i t e n  an Zierpflanzen nahm offensichtlich zu. 

9. Vorratssc:hadlinge einschl. W ohnungsscb.adlrn.ge

Der Umfang und die Art des Befalls mit Vorratsschiidlingen auf biiuerlic:hen Korn
boden entsprac:hen im allgemeinen den Verhiiltnissen des Vorjahres. Dagegen 
traten in Importwaren mehrfach seltenere oder sonst bemerkenswerte Sc:hadlinge 
auf. In argentinischem Weizen wurden regelmiiflig gefunden Ca Ian d r a or y z a e, 
C a I an d r a z e a e m a i s , C a 1 a n d r a g r a n a r i a und R h i z o p e r t h a d o m i n i c a. 
In drei grofleren Partien Tapiokawurzelmehl aus Surabaja zeigte sich mittlerer 
Befall mit C a Ian d r a or y z a e, Tri b o Ii um c as t an e um, Rh i z op er t ha 
dominica und Stegobium paniceum. Kokosraspel aus Colombo war mittel
stark besetzt mit Necrobia rufipes, Tribolium castaneum, Oryzae
p hi 1 us me r cat or. Durch Verpuppung in Baumwollballen schadeten mehrfach 
Dermestes frischi und Dermestes vulpinus. Kuherbsen waren sdiwach 
befallen mit Ac ant hos c e 1 ides o b t e c tu s, Pferdebohnen aus Sizilien mit 
Bruch us rut i man us, verschiedene Hulsenfruchtproben im Kon tor einer Import
firma mit Callosobruchus chinensjs. Ferner wurden gefunden Ephestia 

e 1 u t e 11 a Hbn. m Erdnuflkernen aus Java, in Haselnufl- und Erdnuflbutter sowie 
in Sennesbl iittern und -schoten, Plod i a inter pun c t e 11 a in ungeschiilten 
turkisc:hen Erdnussen und an den Sack.en einer Partie Erbsen. 

In Drogen verschiedener Art und Herkunft waren Milben (G 1 y c y p hag us spec. 
und Tyroglyphus tarinae) hiiufiger zu finden. S t a u b l iiu s e  der ver-
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schiedensten Arten wurden b8i dem feuchten Wetter sehr haufig und zahlreich in 
den Wohnungen festgestellt. In einem Falle traten H e i m ch e n  (Acheta 
domestica) in einer Wohnung massenhaft auf. 

10. Holzschutz

Als pilzliche Z e r s t  6 r e  r v o n  B a u  h o  l z wurden festgestellt: Merulius Jacrymans 
66mal, Merulius pinastri 2mal, Coniophora cerebella 4mal, Lenzites spec. lmal, 
Poria vaporaria 1mal, Poria spec. lmal, Polyporus spec. lmal, Paxillus panuoides 
lmal, weitere nicht naher bestimmbare NaBfauleerreger 18mal. Bei den tierischen 
Holzzerstorern handelte es sich in zahlreichen Fallen um H a u s  b o ck und P o ch -
k a f e r  arten. AuBerdem zeigten alte Eisenbahnschwellen star ken Befall mit 
Leptura rubra. In Bauholz wurde ferner noch Criocephalus rusticus 2mal gefunden 
und Aromia moschata 1 mal in einer Wohnung. 
Im Winter wurde ein zweitagiger Holzschutzlehrgang fur alle an Holz und Holz
verarbeitung interessierten Kreise vorbereitet, der im Januar 1955 durchgeftihrt 
wurde. 

11. Bienenschutz

Auf Wunsch des Kreisimkervereins Hamburg wurde in Angleichung an den 
Regierungsbezirk Stade (1. und 2. Meile des Allen Landes) auch fiir die zu Hamburg 
gehorende 3. Meile eine ,,Bekanntmachung zur Verordnung uber bienenschadliche 
Pflanzensdmtzmittel" (erschienen im Amtlichen Anzeiger Nr. 102 vom 10. 5. 1954) 
erlassen und in der Lokalpresse kommentiert. Zweck. der Bekanntmachung ist es, 
mit Rucksicht auf die Fortentwicklung der Bekampfungsmittel und -methoden alle 
Spritzungen bzw. Behandlungen zu verbieten, die in irgendeiner Weise zum Tode 
oder zur Gesundheitsschadigung von Bienen fuhren konnen, u. a. auch jede 
Behandlung von bliihenden Obstbaumen und anderen von Bienen besuchten 
bliihenden gartnerischen oder landwirtschaftlichen Kulturpflanzen mit zeit
begrenzt bienenschadlichen Mitteln, wenn der zum. Abklingen der schadlichen 
Wirkung erforderliche Zeitraum zwischen Behandlung und beginnendem Bienen
flug nicht eingehalten wird. Zur Uberwachung wurden Ortsausschusse gebildet. 
Von den Spritzbruhen wurden wahrend des Einsatzes Proben <lurch Beauftragte 
des Pflanzenschutzamtes wahrend der Obstbaumblute gezogen und auf insektizide 
Gifte untersucht. Zuwiderhandlungen gegen die Verordnung wurden nicht fest
gestellt. 

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Kartoffelkaferbekampfung

Auf Grund der ,,Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkafers" (Hamburgisches 
Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 26 vom 30. 5. 1952) hatten die Nutzungs
berechtigten die Pflicht, die BekampfungsmaBnahmen selbst durchzuftihren oder 
auf eigene Kosten durchfuhren zu lassen (§ 4). Dagegen wurden die erforderlichen 
Bekampfungsmittel auf Grund des § 6 dieser Verordnung auch weiterhin kostenlos 
von Staats wegen zur Verfugung gestellt. Die Verteilung erfolgte wiederum 
unter Einschaltung der Ortsamter und AuBenstellen. Wie alljahrlich, wurde auch 
im Berichtsjahre <lurch Presse und Rundfunk auf den Schadling und die 
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Bekampfungspflicht hingewiesen. Fur Aufklarungszwecke wurden auBerdem 
groBere Mengen Buntdrucke u. a. an Behorden, Verkehrsbetriebe, Fachorganisa
tionen, Fachberater und landwirtschaftliche Berichterstatter verteilt. Wie seit 
Jahren ilblich, setzten intensive BekampfungsmaBnahmen erst zu Beginn des 
allgemeinen Auftretens der ersten Larvengeneration ein, wobei termingerecht 
auch gleichzeitig gegen Phytophthora gespritzt wurde. Von der etwa 3125 ha 
groflen Kartoffelanbauflache wurden 1243,83 ha = 39,8 0/o mit Lindanmitteln 
behandelt, und zwar wurden 80,47 ha gestaubt und 1163,36 ha gespritzt. Dies 
bedeutet im Vergleich zum Vorjahre (596,04 ha) eine Zunahme der behandelten 
Fliiche um 108,7 0/o infolge hoherer Befallsdichte und Wiederholungen der 
Behandlung wegen Dauerregens. Der Verbrauch an Bekampfungsmitteln betrug 
etwa 1,6 t Staubemittel und etwa 0,7 t Spritzmittel. Fur die Durchfilhrung der 
Bekampfungsaktion standen den gewerblichen Schadlingsbekampfungsfirmen 
gegen eine monatliche Miete von 75,- DM drei staatseigene Alldog-Gerate mit 
Patria-Spritze aufler sonstigen Geraten zur Verfilgung. Zurn SchluB der Saison 
wurden die drei Gerate verkauft, nachdem ihre staatlicherseits unterstiltzte Ein
filhrung in die Praxis nunmehr als erfolgt zu betrachten war. 

2. Bisamrattenbekampfung

Der mit Wirkung vom 1. 1. 1953 fur das Hamburger Gebiet amtlich bestellte 
Bisamjager setzte die Bekampfung besonders im sudlichen Teile des Gebietes 
erfolgreich fort, vor allem in den Bezirken Harburg und Bergedorf, wo nach wie 
vor ein erheblicher Befall zu verzeichnen war. Die Anzahl der zur Strecke 
gebrachten Bisamratten hielt sich mit 593 Stuck etwa auf der vorjahrigen Hohe 
(579 Stuck), und zwar wurden 125 Mannchen, 121 Weibchen, 142 Jungtiere des 
1. Wurfes, 120 des 2., 66 des 3. und 19 des 4. Wurfes erlegt. AuBerdem ·vvurden
201 kleine, 55 mittlere und 56 groilere bzw. reife Embryonen mitvernichtet. Trotz
erheblicher Arbeitsstorungen <lurch Schwarzfanger in den Wintermonaten war die
Bisamrattenbekampfung erfolgreich. Hierbei gelang es, die Ausstrahlungspunkte
an der Alster, Bille und Elbe unter scharfer Kontrolle zu halten. Ferner wird es die
Aufgabe des Bisamjagers sein, in dem stark verzweigten Gewassersystem der
Vier- und Marschlande den Befall in Zukunft weiter zu verringern.

3. Sperlingsbekampfung

Nachdem die in den Vorjahren mit Staatsmitteln durchgefilhrte Sperlings
bekampfung nicht uberall zu einem befriedigenden Erfolg gefilhrt hatte, kamen 
im Berichtsjahre nur ortliche Bekampfungen auf Kosten der Nutzungsberechtigten 
zustande, so z. B. im Botanischen Garten, in .. Planten un Blomen" und in zwei 
Ortsteilen. Das Bekampfungsergebnis betrug infolgedessen nur 888 Sperlinge. 
Von der Erkenntnis ausgehend, daB die Gebiete mit intensiver Kleintierhaltung, 
also die Siedler- und Kieingartenbezirke, als Hauptverbreitungsraume der 
Sperlinge zu gelten haben, wurden nunmehr 500 Schwingsche Sperlingsfallen auf 
Staatskosten beschafft und ilber qie Vogelschutzwarte an das Garten- und Fried
hofsamt, an den Landesbund der Kleingartner, an den Siedlerbund und an den 
Obstkulturring verteilt. Gute Fangergebnisse wurden nur bei Betreuung der Falle 
<lurch ausgebildete Vogelschutzwarte erzielt. Trotz unzureichender Vorbereitung 
der Aktion infolge der Kurze der Zeit wurden immerhin mit 91 Fallen 9760 Sperlinge 
in der Zeit von Juni bis Oktober gefangen. Auflerdem wurden bei Kontrollen der 
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Nester noch 340 Jungsperlinge und 430 Eier vernichtet. Es bestehen daher 
berecht.igte Hoffnungen, in Zukunft mit Hilfe der Fallen eine fiihlbare Ver
minderung der Sperlingspopulation trotz der fur die Bekampfung ungunstigen 
Groflstadtverhaltnisse zu erreichen, zumal durch laufende Lehrgange der Vogel
schutzwarte bald in j edem Kleingartenverein ein Vogelschu tzf achbera ter vor hand en 
sein wird. Damit wird die Grundlage fiir eine erfolgreiche giftfreie Sperlings
bekampfung geschaffen werden. 

IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriifung

Mittel gegenlzu 

Weizensteinbrand . . . . . .

Beizmittel gegen 
VogelfraB . . . . . . . . . . . .

Unkrauter m 
Getreide . . . . . . . . . . . . .

Erbsen . . . . . . . . .  · · · · · · 

Miihren . . . . . . . . . . . . . .

Petersilie . . . . . . . . . . . . 

Luzerne . . . . . . . . . . . . . .

Ackerbohnen . . . . . . . . .  

Mohn 
(vor dem Auflaufen) . 

Fusicladium . . . . . . . . . . . .

Phytophthora an 
Kartoffeln ............ 

Obstbaumkrebs ......... 
BeiBende Insekten 

(allgemein) . . . . . . . . . . . 

(Kornkafer) . . . . . . . . . . 

Saugende Insekten 
(Blattlause) . . .  ·- · ·  . . . .

(Blutlaus) . . . . . . . . . . . . 

(Rote Sprnne) . . . . . . . .

Allgem. Obstsd:J.adlinge 
(Winterspritzmittel) . .

Mohrenfliege 
(Saatguteinpuderung) 

Keimhemmung bei 
Kartoffeln ............ 

Weizensteinbrand . . . . . .

Fusicladium . . . . . . . . . . . . 

Phytophthora an 
Kartoffeln ............ 

Stallfliegen . . . . . . . . . . . . . 
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Ha u ptpruf u n g  1953/54 

I Zahl der Priifungsmittel 
Versuchsart Zahl der 

JVersuche Mittel I Konzentr.

Freiland 1 19 38 

Freiland 1 3 3 

Freiland 1 10 12 

Freiland 1 1 1 

Freiland .

1 1 2 

Freiland 1 1 2 

Freiland 1 1 1 

Freiland 1 1 1 

Freiland 2 l 1 

Freiland 3 29 33 

Freiland 1 9 9 

Freiland 1 3 3 

Laboratorium 4 14 14 

Laboratorium 4 5 5 

Freiland 2 25 26 

Freiland 1 2 3 

Gewachshaus 1 7 5 

Freiland 2 7 10 

1 Freiland 1 

I 
2 

1 Freiland/Lager 1 1 

Insgesamt: / 31 141 172 

Vo r p ruf u n g  

Freiland 2 2 4 

Frelland 1 1 2 

Freiland 2 2 4 

Stall 2 2 4 

lhsgesamt: 7 7 14 

Vergleichsm.ittel 
Zahl der 

Mittel I Konzentr. 

5 

I
12 

0 0 

4 . 4 

1 1 

1 2 

1 2 

1 1 

1 1 

0 0 

12 13 

3 3 

1 1 

18 18 

2 2 

21 21 

1 1 

2 2 

2 2 

0 0 

2 2 

78 88 

1 1 
2 3 

1 1 

1 1 

5 6 



S o n s tig e Vers uche 

Zahl der Prilfun�smittel Vergleichsmittel 
Mittel gegen/zu Versuchsart Zah der Zahl der 

Versuche Mittel Konzentr. Mittel j Konzentr. 

Bananenstammfaule ..... Laboratorium 2 3 3 0 0 

Botrytis an Erdbeeren .. Freiland 2 1 2 0 0 

Phytophthora an 
Kartoffeln ............ Freiland 2 1 3 2 2 

Obstmade .............. Freiland 1 ] 1 1 1 

Kartoffelalchen 
(Bodenbehandlung) ... Freiland 4 1 4 0 0 

Erdbeeralchen 
(Bodenbehandlung) ... Freiland 2 5 5 0 0 

Rote Spinne 
(Winterspritzmittel) ... Freiland 1 2 3 1 1 

Phytotoxische Wirkung Freiland 1 
I 

1 1 
I 

0 
I 

0 

I Insgesamt: 15 i 15 I 22 4 4 

Hauptprtifungen ........ 31 141 172 78 88 

Vorprtifungen .......... 7 7 14 5 6 

Sonshge Versuche ...... 15 15 22· 4 4 

Insgesamt: 53 163 208 87 98 

2. Eigene Versuche

Diese Versuche dienten der weiteren Klarung verschiedener fur das Hamburger 
Gebiet dringlicher Probleme: 

Prufung der neuen organischen Fungizide 

a) gegen Phytophthora an Toma ten
b) gegen Rost an Enzian und Pfefferminze.

Prufung der neuen Insektizide (bzw. Ovizide) in verschiedenen Verfahren

a) gegen Kohl-, Mohren- und Zwiebelfliegen
b) gegen die Erdbeermilbe
c) gegen den Wurzelbohrer (Hepialus) an Maiblumen.

Prlifung von Spurenelementen (Natriummolybdat) zur Behebung der Herzlosigkeit 
und Schmalblattrigkeit bei Blumenkohl. 
Identifizierung von Virosen an Tomaten, Gurken und Zierpflanzen im Test
pflanzenverfahren. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Im Berichtsjahre wurden Feldversuche gegen die Kartoffelkrautfaule mit Kupfer
praparaten im Vergleidl zuDithane-Praparaten durchgefiihrt, um dieBrauchbarkeit · 
der neuen organischen kupferfreien Fungizide zu demonstrieren. Ferner wurden 
auf dem Versuchsfeld Zeitspritzversuche gegen die Kartoffelkrautfaule (in 
wochentlichem Abstand) angelegt, um die Bedeutung der termingerechten 
Spntzung zu zeigen. Fiihrungen fur die landwirtschaftlichen Berater (Arbeits
gemeinschaft der Vereinigten Beratungsringe) und fur die Biologiestudenten 
wurden im Hochsommer auf dem Versudlsfelde und in Erwerbsgartenbaubetrieben 
durchgefiihrt. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Amtlkhe Pflanzenbesdtau)

1. Einfuhr

Gesamtgewicht: 286 475 t, davon 

Zitrusfruchte ........................ . 
Kernobst ............................ . 
Weintrauben ......... , .............. . 
Kartoffeln ........................... . 
Samereien .......................... . 
Pflanzen und Pflanzenteile ............ . 

Zuruckgewiesen wurden 98 Sendungen. 

2. Ausfuhr

5812 Sendungen 
225 Sendungen 
353 Sendungen 

3 Sendungen 
59 Sendungen 

424 Sendungen 

6876 Sendungen 

Gesundheits- und Ursprungszeugnisse wurden ausgestellt fur: 
Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Getreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Pflanzen ...................... 501 Gemuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Maiblumenkeime . . . . . . . . . . . . . . 914 Hulsenfruchte ... : . . . . . . . . . . . . . 4 
Kernobst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Drogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Samereien .................... 224 Sonstiges ..................... 193 
Blumenzwiebeln . . . . . . . . . . . . . . . 17 

Formblatt Nr. 31 (interzonale Sendungen) fur: 

Kartoffeln ................... . 
Pfl�nzen .................... . 

Zuruckgewiesen wurden: 

25 
231 

Sudfruchte .................. . 
Obst ....................... . 

5464 
313 

a) Kartoffeln ................................................ 43 Sendungen 
b) Maiblumenkeime ..................................... 459 400 Stuck. 

Zu b): Im Berichtsjahre wurden 11 254 Untersuchungen auf Kartoffelnematoden 
durchgefuhrt. 

VI. Obstbauberatung

Dern Obstbausachverstandigen oblag die Beratung des Erwerbs- und Liebhaber
obstbaues. In den Vier- und Marschlanden wurden 128 Obstbaubetriebe in unregel
maBigen Abstanden besucht. Fur die mundFche Auskunfterteilung stand der Sach
verstandige an zwei Wochentagen regelmaBig im Pflanzenschutzamt zur Ver
fugung. Er wurde auch zur Beratung und Anfragenerledigung im obstbaulichen 
Pflanzenschutz sowie zu obstbaulichen Mittelprufungen herangezogen. Fur den 
Lanqesbund der Kleingartner wurden funf eintagige und fur eine Arbeitsgemein
schaft fur Gartenbau eine dreitagige Obstbauausstellung (Obstscirtenschau) ver-
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anstaltet. Ferner wurden fur Erwerbsobstbautreibende fiinf eintagige und fur 
Kleingartner und Siedler sechs halbtagige Sdmittkurse durchgefiihrt. Die im Vor
jahre auf Antrag der Behorde fur Wirtschaft und Verkehr, Abteilung Marktwesen, 

begonnene Obstsortenkontrolle auf dem Hamburger Grofimarkt sowie auf den 
Wochenmii.rkten wurde im WinterhalbJahr wbchentlich einmal durchgefuhrt. Der 
Obstbausachverstandige hielt auBer zahlreichen Vortragen auch im Rahmen der 
Volkshochschule eine Vorlesung ilber Obstbau zur theoretischen und praktischen 
Schulung aller am Obstbau interes·sierten Kreise der Bev6Ikerung. 

VII. Veroffentlidrnngen

AuBer dem Jahresbericht des Staatsinstituts fur Angewandte Botanik Hamburg, 57. bis 
68. Jahrgang fur die Jahre 1939 bis 1950 einschl., S. 103-152, und auBer zahlreichen Ver
offentlichungen in der Tagespresse und in lokalen Fachblattern ( ,.Bauern und Gartner",
,,Der Hamburger Kleingartner", ,.Land und Frau") erschienen noch folgende Be1trage:

Mi e 11 e r, H.: Uber das Vorkommen der Bisamratte im Gebiet der Frei en und Hansestadt 
Hamburg im Jahre 1953. Anz. f. Schadlingskde. 27. 1954, 37-4 0. 

-, Richtpreis fur Pflanzenschutzarbeiten mit Alldog-Geraten im Gebiet der Freien und 
Hansestadt Hamburg. Gesunde Pflanzen 6. 1954, 188-189. 

Mu 11 e r, H.: Der Rapserdfloh. Pflanzenschutz im Wechsel der J ahreszeiten (Pflanzenschutz-
kalender) 1955. Mainz 1954, 37.-38. WodJ.e. 

P i  1 tz, H.: Scha.den in Olsaaten und Olkuchen. Kraftfutter 37. 1954, 14 7-14 8. 
-, Schadlinge in Futtermitteln. Kraftfutter 37. 1954, 54-55, 77. 
S a u  t h  o f f, W.: Rhizoctonia-Stengelfaule an Bu5chbohnen. Gartenwelt 54. 1954 , 321-322. 

Phytophlhora-Fruchtfaule an Birnen. Gartenwelt S4. 1954, 340-341. 
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Freie und Hansestadt Bremen 

Pflanzensdl.utzamt Bremen 

Leiter: Regierungs- und Landwirtscbaftsrat Dr. Otto No It e n  i u s. 

Anscbrift: (23) Bremen, Parkallee 79. 

I. Allgemeiner Beridl.t

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Veranderungen in der Organisation und im Personalbestand sind nicht zu ver
zeichnen, so daB insoweit auf den Jahresbericht 1952 verwiesen werden kann. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit war wiederum die A u  f k  1 a r u n g s  -
t a  t i  g k e i t  fur die etwa 30 OOO Kleingartner, die die landwirtschaftlichen und 
gartnerischen Betriebe zahlenmaBig weitaus i.ibertreffen. Die Kleingartner 
betreiben groBenteils einen intensiven Obst- und Gemi.isebau, so daB sie an dem 
Schutz ihrer Kulturen besonders interessiert sind. Auch im Berichtsjahre wurde in 
einem groBen Schaufenster des vielbesuchten Bi.iros des Landesverbandes der 
Kleingartner und Kleinsiedler in jedem Monat eine Le h r  s c h a u i.iber die j eweils 
zu erwartenden Pflanzenschadigungen, ihre Bekampfung und Verhi.itung, auf
gebaut. AuBerdem wurden Fl u g b l att e r  in allen Vereinen ausgehangt. 

Radio Bremen erhielt, wie in den Vorjahren, monatlic:h einmal Hinweise und 
Reportagen fur das jeden Sonntagmittag gesendete und von vielen Horern 
gehorte Gartenzaungesprach iiber Fragen des Kleingartens, das von dem Frage
steller in Plattdeutsch gefi.ihrt wird, wa.hrend der Antwortende seine Ratschlage 
auf Hochdeutsch gibt. 

Auch die Ta g e s p  r e  s s e wurde laufend mit Pflanzenschutzbeitragen beliefert, 
die besonders auf das Interesse des Kleingartners abgestimmt waren. 
Ein wesentlicher Teil der Aufklarungsarbeit waren Vo r t  r a g e  mit Lichtbildern 
und Filmen in den landwirtschaftlichen und Gartenbauvereinen, Presseveroffent
lichungen und Rundfunkdurchsagen. 

3. AuskunHs- und Beratungstatigkeit

Einzelberatung ergab sich haufig bei der Uberwachung der Kulturen. Bei der 
Begehung der Ortschaften auf Nematodenbefall konnte das Interesse fur pflanzen-
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schutzliche Fragen wesentlich erweitert werden. Ferner wurde versucht, durch 
Vortrage an der Landwirtschaftsschule in Bremen das Interesse fiir den Pflanzen
schutz an die jungen Landwirte heranzutragen. Der Aufklarung diente. auch ein 
Beratungsstand auf der groBen bremischen Landesausstellung .,Landwirtschaft 
und Wirtschaft", der sich eines zahlre.ichen Besuches erfreute und gegeniiber den 
bisher mit erheblichem Aufwand verbundenen Lehrschauen einen gr613eren Erfolg 
erzielte. 

Mit der Wirtschaftsberatung bestand enge Zusammenarbeit, die um so intensiver 
gehandhabt werden konnte, als sich die betreffenden Dienststellen im gleichen 
Gebaude wie das Pflanzenschutzamt befinden. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der W a r n d i e n s t  wurde in der bisher bewahrten Weise fortgefiihrt. Gleich
lautende Nachrichten wurden wochentlich an bestimmten Tagen an alle Tages
zeitungen und an Radio Bremen gegeben. Dariiber hinaus wurden Warnungen 
herausgegeben, die iiber Presse und Rundfunk auch au13erhalb der Wochen
meldungen veroffentlicht wurden. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden sowie mit
dem Sdladlingsbekampfungsgewerbe

Gemeinsam mit der Landesgesundheitsbehorde und der inneren Verwaltung 
wurde eine neue Regelung der R at t e  n b e  k a m p  f u n  g unter Beriicksichtigung der 
modernen Bekampfungsmittel ausgearbeitet, die jedoch wegen grundsatzlicher 
Bedenken der Finanzverwaltung nicht zur Durchfuhrung kam, so da13 auf diesem 
Gebiete manche Wiinsche unerfiillt blieben. Fragen des H o  1 z s c h u t  z e s werden 
gemeinsam mit der Bauverwaltung bearbeitet. Jedoch bedarf es hier noch der 
Klarung entscheidend wichtiger Probleme, bevor eine allgemein verbindliche 
Marschrichtung festgelegt werden kann. 

Mit dem Landesverband der Schadlingsbekampfer bestand gute Zusammenarbeit, 
soweit die Mitglieder an der Durchfiihrung von Pflanzenschutzma13nahmen inter
essiert sind. 

6. Allgemeine Uberwadlungsmaflnahmen

Die Obstbaumschulen, Einschlagstellen des Obstbaumhandels und weite Garten
ba.ugebiete w.urden regelma.Big, letztere stichprobenweise ·auf S a n -Jo se -
S c  h i  1 d 1 a u  s - Befall untersucht. Mehrere Ortschaften wurden intensiv auf Befall 
durch Ka r t o f f e l n e m a  t o  d en gepriift. Die Dberwachung des Ka r t offe l k a f e r s  
und seiner Bekampfung wurde in der bisherigen Weise fortgesetzt. Zahlreiche 
Getreidelager und Schiffsladungen wurden hinsichtlich ihres Befalls durch Ko r n  -
k a f e r  und andere Getreideschadlinge untersucht. Die Tatigkeit der L o h n  s a a t 
b e  i z s t e 11 e n  wurde zur Friihjahrs- und Herbstsaison auf Grund der bestehenden 
Verordnung iiberpriift. Die Uberwachungsgebiihr dieser !eider immer noch zu 
wenig in Anspruch genommenen Betriebe wurde auf einen g eringen Betrag 
herabgesetzt. 
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II. Widttige Krankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Scbadlinge

Durch die vorwiegend trockene und kiihle, von zahlreichen Nachtfrosten begleitete 
Witterung im Fruhjahr blieb die Vegetation stark zuruck. Auf Marsch, Sand und 
moorigem Griinland waren zahlreiche Graser ausgefroren. Die Entwicklung des 
Getreides ging nur langsam vonstatten. Diese T r o c k en s c h a d e.n konnten durch 
die ausreichenden Niederschlage im Juni wieder ausgeglichen werden. Die 
Witterung im Sommer bis zum Spatherbst wich hinsichtlich Temperatur, Nieder
schlagsmengen und Sonnenscheindauer erheblich vom langjahrigen Durchsdmitt 
ab. Die Herbstaussaat konnte infolge der groflen Bodenfeuchtigkeit im wesent
lichen nur auf leichten Boden durchgefiihrt werden. 

Fe  Id m a  u s  schaden wurden nicht festgestellt. Unterschiedlich war das Auftreten 
von W ii h l mau s e n, die stellenweise in Erwerbsgartnereien und Kleingarten als 
Obstbaum- und Gemuseschadlinge auftraten. Eine Massenvermehrung fand jedoch 
nicht statt. Der N a c k t s c h n e c k en befall war in feuchten Lagen erheblich und 
verursachte an Gemusearten Seba.den. Das Auftreten von Ra t t e  n blieb in 
normalen Grenzen. S p e r  1 in g e und W i 1 d t a u  b e  n traten uberall stark auf, 
konnten jedoch nicht in der erwiinscqten Weise reduziert werden. Im Grunland 
und in Garten bestand stellenweise eine starke M a u  I w u r f s p 1 a g e. 

2. Unkrauter

Die verbreitetsten Unkrauter des Ackerlandes waren A cke r h o  h I z ah n, 
D i s t e l n, H a hn e n f ufl a r t e n, K l e t t e n l a b k r au t, K nbt e r i c h a r t e n, 
K o r n b l u m e, M e l d e, -Qu e c k e n, V o g e l m i ere, W i c k e n arten, auf Marsch
boden stand auflerdem H u  fl a t t i c  h im Vordergrund, auf leichten Boden die 
Sa a t w u c h e r b l um e. B i n s e n, D i s t e l n  und H a h n e n f uflarten herrschten auf 
Griinland vor. Die Mittel gegen Unkrauter in Sonderkulturen waren sehr gefragt. 
Durch den mehrere Jahre hintereinander erfolgten Einsatz der gleichen Herbizide 
ist die Unkrautflora einseitig beeinfluflt worden, so dafl stellenweise die mit diesen 
nicht bekampfbaren Unkrauter zugenommen haben. 

3. Getreide

W ei z e n g a ll m ii c k e  (Sitodiplosis mosellana). G e t r e i d e hahn c hen und 
B l a s e n f ufl wurden an Winterweizen beobachtet, ohne jedoch nennenswerte 
Ertragsminderungen zu verursachen. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Bei den Kartoffeln trat auf ungeniigend geliifteten Boden Sch w a r z  b e  i n  i g k e i t  
auf. Besonders starke Seba.den zeigten sich durch Phy t o p  h t ho r a bei den mittel
friihen Sorten .,Heida", .,Bona" und .,Flava", die sich infolge der nassen Witterung 
auch auf die Knollen erstreckten. Starkes Auftreten des K a r t  off e I k a f e r  s fiihrte 
in den Kartoffelschlagen teilweise zu Kahlfraflstellen. Der starke Larvenbefall hielt 
im Juli an, fiihrte aber infolge der Nasse zu keinen nennenswerten Seba.den mehr. 
In 45 0/o der Ortschaften wurden Pflichtspritzungen durchgefiihrt gegenuber 22 0/o 
im Vorjahre. 
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K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n sind sehr stark verbreitet. Auf Grund der bisherigen 
Untersuchungen liegt eine sehr starke Verseuchung in Klein- und Hausgiirten vor. 
Von 812 Bodenproben aus 4 Gemeinden waren nur 11 °/o befallsfrei. Auf grofieren 
Fliichen mit 3-5jiihriger Fruchtfolge treten Kartoffelnematoden erwartungsgemaB 
in der Regel nur vereinzelt auf. 

b) Ru b en

Bei den Ruben (vornehmlich Futterruben) wurde die V e r g i l b u n g s k r a n kh e i t  
nur vereinzelt festgestellt. Mitte Juni trat eine sehr starke Verlausung <lurch die 
Schw a r z e  B oh n e n l a u s  (Doralis fabae) ein. Wur z e l b r a n d  war vereinzelt 
verbreitet. 

5. Gemiise

Der Tomatenanbau hatte sehr unter Befall mit Phy t o phthora zu leiden. Von 
ungespritzten Bestiinden waren 80 °/o der Friichte unbrauchbar. Die B r e n n
f le c k e n k r a n kh e i  t der Bohnen war stark verbreitet. G u r k e n w e l k e  wurde 
vereinzelt festgestellt. Von allen Gemiisearten hatten die Gurken am stiirksten 
unter den Niederschliigen zu leiden. R o s t- u n d  Ei s e n f l e c k i g k e i t  an Sellerie 
trat allgemein stark auf, wiihrend die sonst sehr verbreitete B 1 a t t  f l e c k  e n  -
k r a n k  he  i t  (Septoria apii), vermutlich infolge zu geringer Temperaturen, kaum in 
Erscheinung trat. Stellenweise entstanden Ertragsausfiille durch Koh I her n i e. 
Von Kohlschiidlingen traten besonders Koh 1 e r  d f l  oh an Radieschen und Kohl
jungpflanzen stark schiidigend auf, verschiedentlich auch D r  eh he r z muck e. 
BlattfraB wurde durch die Rau pen der Koh 1 rn o t t e ,  der Koh 1 e u 1 e und des 
Koh 1 w e  iB  l i n g  s z. T. sehr stark verursacht. 

Die B oh n e n  f l  i e g e richtete bei Bohnen erheblichen Schaden an. Buschbohnen 
waren vereinzelt stark von M i  1 b e n  (Tetranychus urticae) befallen. Weniger 
stark trat in diesem Jahr die Zw i e b e l f l i e g e  aut, sehr stark die Moh r e n
f 1 i e g e. Lau.ch m o t t e bei Porree wirkte sich in geringen Minderertra.gen aus. 

6, Obst 

Am Obst trat S p ii t s c h o  r f infolge des nassen Sommers besonders stark auf. Auch 
die Monilia-Fruchffiiule machte sich vielfach stark schiidigend bemerkbar. Bei 
Monatserdbeeren wurde Verzwergung durch Niisse beobachtet. Bei den Erdbeer
sorten ,,Soltwedel" und ,,Senga 54" trat auffallend hiiufig Wur z e  l f  ii u l  e auf. 
Von den tierischen Schiidlingen irn Obstbau sind B 1 u t I a u  s, R o t e  Spin n e und 
B 1 a t  t 1 a u  s stark aufgetreten. Bei Stachelbeeren machte die S t a ch e 1 b ee r
b l a  ttw esp e Schaden, bei Schwarzen Johannisbeeren die Joh a n n i s b ee r
g a l l m i l b e. 

7. Sonderkulturen

In Baumschulen war sehr starker Befall durch M eh l i g  e P f l  a u  m e n  1 a u  s und 
G ru n e  Ap f e l l a  u s. Hiiufig wurden dort auch Ki r s ch b l a t t w e sp e, S ch w a r z e  
Ki r s ch en 1 a u  s und F r o s t s  p a n  n e r  beobachtet. In einem ·Quartier Kirschen trat 
Mi 1 ch g 1 an z so stark auf, daB 50 0/o des Bestandes vernichtet werden mufiten. 
Hiiufig anzutreffen waren die F i cht en b 1 a t t w  e sp e und der Papp e 1 sp i n n e r, 
letzterer stellenweise uberaus stark. 
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Bei der Betreuung zahlreicher Gartnereien wurden folgende Krankheiten und 

Schadlinge festgestellt: U m f a l lkr a n k h e i t  an Cyclamen im Saatbeet, Oh r 

l a p p c h e n k r a n k h e i t  und Septoria-Bla t t f a l l k r a n k heit an Azaleen, 
Blatt- und Stengelkrankheit bei Freilandnelken, Ste r n  r u B t a u  bei Rosen und 

S t e n  g e l f  a u  1 e an Astern und Zinni en. Stark verbreitet war en T a u s  e n d  f ii B 1 e r ,  
W u r z  e 1 m i  1 b e n  und B 1 a t  t l  au s e. G 1 a d  i o 1 e n  t h r i p  s und R o  s e n  t h r i p  s 

waren iiberall anzutreffen. An Narzissenzwiebeln vielfach starker Befall durch die 
N a r z1 s s  e nfli e g e. 

Der P a p p  e 1 s p i n n e r  hat an einer hiesigen HeerstraBe durch RaupenfraB erheb

liche Schaden angerichtet. Der Schaden wurde zu spat entdeckt, so daB eine 
Spritzung gegen die fast verpuppungsreifen Raupen mit einer Kombination von 

E 605 und Hexacid nur geringen Erfolg hatte. Die Jungraupen schliipften am 
5. August und suchten Rindenverstecke auf. Nach bisherigen Untersuchungen sind

die Jungraupen durch die Ku g e 1 b a u  c h m i l  b e. (Pediculoides ventricosus) so
stark dezimiert worden, daB mit einer Wiederholung der Massenvermehrung kaum

zu rechnen ist.

8. Vorratsschutz

Im Vorratsschutz wurde das Pflanzenschutzamt haufig in Anspruch genommen. 
Dabei handelte es sich um folgende Schadlinge: 

Kl e i d e r m o t t e  (Matratzen), P e l z k a f e r  (Pelze und Wollwaren), H e u- und 

Ka k a o m o t t e  (Tabak und Sennesblatter). M.i l b e n  (Drogen), S i l b e r f i s c hc h e n  
(Lebensmittel), S p e i s  e b o h  n e n  k a f e r  (Speisebohnen), B r o t k a f e r  (indischer 

Curry), R e i s m e h lkaf e r  (Dorrobst). S p e c kk a f e r  und D o rns p e c k k a f e r  
(Haute). S t a u b  la u s e  (Lagerraume). Der Befall durch Ko r n  k a f e r  auf Bauern

speichern ist in der hiesigen Gegend in der Regel wirtschaftlich von geringer 
Bedeutung, weil das wenige angebaute Getreide schnell verkauft wird und auch 

Lagerung von groBeren Mengen Futtergetreide nicht iiblich ist. Von gr6Bter 
Bedeutung ist dagegen der Schadlingsbefall des in den bremischen Hafen 
importierten Getreides, insbesondere des am starksten befallenen Futtergetreides, 

das groBenteils unbehandelt in die landwirtschaftlichen Betriebe des Binnenlandes 
wandert. Mit welcher Schnelligkeit dies geschieht, zeigt folgendes Beispiel: Ein 

hiesiger Getreidehandler kaufte aus einer Schiffsladung eine Teilmenge von 834 t 

stark verkaferten afrikanischen Kafirkorns. Diese 834 t waren innerhalb von 
8 Tagen nach ihrer Ankunft in Bremen an 104 verschiedene Empfanger im Raum 

zwischen.Elbe und Teutoburger Wald verteilt. Die Empfanger waren Landmiihlen, 
Landhandler und landliche Genossenschaften. 

Bei der Untersuchung von importierten Getreidepartien wurden folgende Haupt
schadlingsarten gefunden: Ko r n  k a f e r  (Brasilien, Argentinien, N ordafrika, 

Syrien, Tiirkei, Siidafrika, Australien). R e i s k a f e r  (Brasilien, Argentinien), La
Pla t a-M a i s ka f e r  (Argentinien), G e t r e i d e p l a t t k a f e r  (Brasilien, Argen

tinien, Nordafrika, Turkei, Siidafrika, Australien), L eis t e n  ko p f k  a f e r  (Siid
afrika). Interessant ist die Feststellung, ob und in welchem MaBe das Import
getreide (Brot0 und Futtergetreide) verseucht ist. Dazu wurden die Befundauf
zeichnungen der Umschlagstellen der Unterweserhafen Bremen, Brake und 

Nordenham gepriift und folgendes festgestellt: 
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% der in den W eserhafen eingehihrten Getreidemengen 

Jahr befallen befallsverdachtig ohne Befund 

1950 54 22 24 
1951 38 18 44 

1952 24 19 57 
1953 25 22 53 
1954 31 43 26 

(bis 30. 6.) 

Als ,,befallsverdac:htig" wurden Partien betrachtet, bei denen Kaferstic:h, KaferfraB 
oder tote Kafer festgestellt wurden. Nac:h dem bisher giinstigsten Jahre 1952 ist 
wieder eine Verschlechterung aufgetreten. Diese wurde dadurch verursac:ht, daB 
der Anteil des Handels mit Afrika, der Levante und Argentinien gegeniiber den 
USA und Kanada prozentual gestiegen ist, und daB die Importe aus diesen Landern 
allgemein starker befallen sind. 

9. Holzscbutz

Das Pflanzenschutzamt wurde in vielen Fallen um Rat und Aufklarung gebeten. 
Die systematisc:he Untersuchung einer groBeren Ortschaft auf H a u s  b o c k befall 
ergab Altbefall bei 15, Neubefall bei 7 0/o der Gebaude. 

10. Bienenscbutz

Mit den Imkern bestand gute Zusammenarbeit. Klagen iiber Bienenschaden sind 
dem Pflanzenschutzamt nic:ht zugegangen. Auf die Notwendigkeit. des Bienen
schutzes wird bei jeder gegebenen Gelegenheit hingewiesen. 

Ill. Lenkung und Durmfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Kartoiielkaferbekampfung

Der K a r t  o f f  e l k  a f e r  trat 1954 relativ friih und stark auf. Schon am 1. Mai 
erschienen die ersten Kafer, etwa 14 Tage friiher als in den bisherigen Jahren. 
Die trockene Witterung begiinstigte die Eiablage und Larvenentwicklung, so daB 
in der zweiten Juniwoc:he ein fiir unsere Verhaltnisse starker Befall vorhanden 
war und das Pflanzensc:hutzamt in 45 0/o der Ortschaften eine Pflichtbehandlung 
anordnen muBte. Die von der Landwirtsc:haft angebauten Kartoffeln wurden mit 
versc:hiedenen Mitteln gespritzt, die in der Wirkung samtlich gut waren. Die 
Kartoffeln in Klein- und Hausgarten wurden mit Staubemitteln behandelt. Ins
gesamt wurden 63 0/o der Kartoffelanbauflache einmal, teilweise auch zweimal 
begiftet. 

Die Ende Juni einsetzende und bis in den Herbst andauernde Regenperiode ver
hinderte die Behandlung weiterer befallener Flachen, gleichzeitig aber auc:h die 
Weiterentwicklung der Larven, so daB es zu fiihlbaren Seba.den nicht kam. 
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2. San-Jose-Schildlaus-Begehungsdienst

Der regelmaflige Begehungsdienst erstreckte sich auf Baumschulen und Einschlag, 
stellen. Ferner wurden in zahlreichen Kleingarten stichprobenartige Untersuchun
gen auf San-Jose-Befall durchgefiihrt. Alle Untersuchu:ngen verliefen negativ. 

3. Blattlauszahlungen an Kartofieln

Wie im Vorjahre wurden in Zusammenarbeit mit der Biologischen Bundesanstalt 
und dem Pflanzenschutzamt Hannover Blattlauszahlungen nach der 100-Blatt
Methode zweimal wochentlich durchgefi.ihrt, um dazu beizutragen, daB den 
Kartoffelzuchtem in Niedersachsen rechtzeitige Nachricht uber das voraus
sichtliche Auftreten von Pfirsichblattlausen gegeben werden konnte, und um der 
Biologischen Bundesanstalt Material fiir ihre Blattlausforschung zur Verfi.igung 
zu stellen. 

IV. Versudtstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

An der amtlichen Mittelprufung war das Pflanzenschutzamt Bremen wie folgt 
beteiligt: 

a) Beizm1ttel an mit pathogenem Pilz infizierter Kohlrabisaat

b) Beizmittel an Erbsen im Freiland

c) Lindan-DDT-Mittel gegen saugende Insekten

d) Mittel zur Keimhemrnung an Kartoffeln

e) Mittel gegen allgemeine Obstbaumschadlinge (Winterspritzmittel).

2. Demonstrationsversuche

werden laufend im Versuchsgarten des Pflanzenschutzamtes angelegt. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdtau)

Die amtliche Pflanzenbeschau hatte nach wie vor ihren Schwerpunkt bei der 
E i n  f u h  r ,  insbeson_dere von Zitrusfruchten, die vor all em auf Mittelmeerfrucht
fliege uiltersucht Wllrden. Auf dem Luftwege wurden in erheblichem AusmaBe 
Schnittblumen aus Holland eingefi.ihrt und vom Pflanzenschutzamt untersucht, 
Mehrere Sendungen Blumenzwiebeln aus Holland muflten_ wegen star ken Befalls 
mit Wurzelmilben zunickgewiesen werden. 
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Land Niedersachsen 

Pflanzenschutzamt Oldenburg 

Direktor: Landwirtschaitsrat Dr. Karl Viktor S t  o I z e. 

Anschrift: (23) Oldenburg i. 0., Nordstrafle 2 (jetzt: Ratsherr-Schulze-Strafle 8). 

L Allgemeiner Bericht 

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Der Trager des Pflanzenschutzamtes, die Landwirtschaftskammer Oldenburg, hat 
durch das niedersachsische Gesetz uber Lan(iwirtschaftskammern vom 5. 7. 1954 
die endgultige, gesetzliche Form als Korperschaft des offentlichen Rechts mit 
Dienstherrnfahigkeit erlangt. Auf Grund des § 2 Abs. 4 und § 34 Abs. 2 des Gesetzes 
sind der Landwirtschaftskammer u. a. die staatlichen Aufgaben auf dem Gebiete 
des Pflanzenschutzes zur Erfullung und Weisung (Auftragsangelegenheit) uber
tragen. Die erste gewahlte Landwirtschaftskammerversammlung wird voraus
sichtlich im Marz 1955 zusammentreten. 

Im Berichtsjahre war die A u B e n a r b e i t  d e s  P f l a n z e n s ch u t z a mte s wieder 
organisatorisch wie folgt aufgegliedert: 

1. Das Pflanzenschutzamt mit dem direkt betreuten Bezirk  O l d e n burg,  der die
Kreise Ammerland, Cloppenburg, Oldenburg und Weserrnarsch sowie die
Stadte Delmenhorst und Oldenburg umfaBt.

2. Die Bez i r k s  s t e 11 e O s t  f r i e s  1 a n d  des Pflanzensdmtzamtes in Haxtum 32
b. Aurich - Tel. 434 - mit den Kreisen Aurich, Friesland, Leer, Norden und
Wittmund sowie den Stadten Emden und Wilhelmshaven.

3. Die Bez i r k s  s t e 11 e E m s  1 a n d  des Pflanzenschutzamtes in Meppen (Ems),
Fullener StraBe 42 -Tel. 203 - mit den Kreisen Aschendorf-Hiimmling, Graf
schaft Bentheim, Lingen und Meppen.

4. Die Bez i rks s t e 11 e O s n a b  r ii ck des Pflanzenschutzamtes in Osnabruck
Haste, BramstraBe 101 - Tel. 4702 - mit den Kreisen Bersenbruck, Melle,
Osnabruck, Vechta und Wittlage sowie der Stadt Osnabruck.

Das Pe r s o n  a 1 des Pflanzenschutzamtes Oldenburg und seiner AuBenstellen 
bestand am 31. 12. 1954 aus folgenden Kraften: 

45 



ordentlicher Haushalt auBerordentlicher Haushalt 
(Landesmittel und (Bundes- und 
eigene Einnahmen) a. o. Landesmittel) zusammen 

Pflanzen- I Bezirksstellen Pflanzen- I Bezirksstellenschutzamt schutzamt 

Wissenschaftler 3 3 2 1 91) 
Pflanzenschutztechniker 1 2 3 6 12 2)
Laboratoriumskrafte 1 - 5 - 6 3) 
Burokrafte 3 2 2 1 84) 
Sonstige 2 - 2 - 4 

Insgesamt: 10 7 14 8 39 

1) AuBerdem waren bis Ostern 1954 2 Landwirtschaftsreferendare (Pflanzenschutz) zuge
wiesen.

2) AuBerdem waren 2 Pflanzenschutztechniker das ganze Jahr uber als hauptamtliche Sach
verstandige bei den Pflanzenbeschaustellen Bentheim und Weener und 1 Kreispflanzen
schutztechniker nur bis zum 30. 9. 1954 ta.tig. 
3) AuBerdem wurden das ganze Jahr uber 2 Laboratoriumslehrlinge beschaftigt.
4) AuBerdem war vorubergehend 1 Buroanlernling zugew1esen.

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Die V o r t r a g s t ii t i g k e i t  im Rahmen der Aufklar u n g  u nd A u s b i l d u n g  
beschriinkte sich weitgehend auf die Wintermonate. Es wurden von den Wissen
schaftlern 107 VOFtriige ii.her allgemeine Pflanzenschutzthemen und ii.her spezielle 
Themen (Unkrautbekiimpfung, Obstbau, Vorratsschutz, Holzschutz u. a.) gehalten. 
Die Vortriige wurden durch Lichtbilder, z. T. auch durch Kurzfilme ergiinzt. Ztir 
Ausbildung der Landjugend und Landwirtschaftsschii.ler wurden L e h r g ii n g e  
abgehalten und U n  t e r r  i c h t an Landwirtschaftsschulen und landwirtschaftlichen 
Berufsschulen erteilt. Fur die giirtnerische Aus- und Fortbildung im Pflanzenschutz 
erfolgte laufend Unterricht an giirtnerischen Berufsschulen und Gartenbaulehr
anstalten. Fur Handel und Genossenschaften wurden 10 Lehrgange zwecks Ab
legung der Giftprii.fung gehalten. Durch die Bezirksstellen wurden Spritzgemein
schaften und Spritzwarte geschult. - Uber Holzschutzkurse vgl. Abschn. II, 11 
(S. 10). 

Wie in den Vorjahren wurde gemeinsam mit der Obstbauversuchsanstalt La,ng
f6rden fur den gewerblichen und bauerlichen Obstbau ein S p r i t  z k a 1 e n d e r  
erstellt. 

In der T a g e s p r e s s e  und in F a c h z e i t s c h r i f t e n  wurden 43 Pflanzenschutz
artikel veroffentlicht. Im ,,Landwirtschaftsblatt Weser-Ems" erschienen monatlich 
Artikel uber das Auftreten und die Bekiimpfung der wichtigsten Krankheiten und 
Schiidlinge im Acker-, Obst- und Gemii.sebau sowie im Vorratsschutz. Die Meldun
gen im Rahmen des Warndienstes wurden von ortlichen Tageszeitungen auf
genommen. 

Uber den R u n d  f u n k  wurden laufend Lageberichte gegeben sowie Warnungen 
und Hinweise verbreitet (vgl. unten, Abschn. I, 4). Zwei Rundfunkreportagen 
betrafen den Kartoffelbau. 

Die Bezirksstellen des Pflanzenschutzamtes war en an mehreren A u s  s t e 11 u n gen  
im Rahmen der Kreistierschauen beteiligt. 
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3. Auskunits- und Beratungstatigkeit

Neben der laufenden Auskunfts- und Beratungstatigkeit des Pflanzenschutzamtes 
und seiner Bezirksstellen war en in der Vegetationszeit insbesondere A n  fr a g e  n 
uber Rubenschadlinge, Phytophthora-Bekampfung und Unkrautbekampfung zu 
beantworten, in den Wintermonaten besonders viel Holzschutzfragen zu klaren. 
Einzelberatungen lagen grofltenteils in der Hand der Bezirksstellen. 

Es wurde versucht, die Wirtschaftsberater durch Rundschreiben und mundliche 
Beratung zu fordern, um sie immer mehr in die Lage zu versetzen, einfache 
Beratungen im Pflanzenschutz selbst durchzufiihren. 

Im ,,Wirtschaftsberatungsdienst" der Landwirtschaftskammer, den jeder Wirt
schaftsberater im Gebiete erhielt, erschienen 10 Beitrage. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

In der B e r i ch ter s t a t t u n g  uber das Auftreten von Krankheiten und Schadlin
gen erfolgte 1954 eine Anderung. Die freiwillig mitarbeitenden 347 Berichterstatter 
sandten ihre monatlichen Meldungen nach dem neuen zweidimensionalen Schema, 
das Ortsdichte und Flachendichte berucksichtigt, nicht wie bisher an das Pflanzen
schutzamt, sondern an ihre zustandigen Bezirksstellen. Hier wurde eine erste 
Sichtung vorgenommen und die Meldungen, nach Kreisen zusammengefaflt, an das 
Pflanzenschutzamt weitergegeben, wo eine weitere Sichtung und Auswertung und 
die Weitergabe der gesamten Meldungen an die Biologische Bundesanstalt 
erfolgte. Die Zahl der insgesamt bei den Bezirksstellen des Pflanzenschutzamtes 
eingegangenen Meldekarten betrug: 

Landwirtschaft 818 
Obst- und Gartenbau 403 
Forst 86. 

Nachdem der Aufbau des Wa r n d i e n s t e s  im Weser-Ems-Gebiet bereits 1953 im 
wesentlichen abgeschlossen war, wurden 1954 nur einige Verbesserungen, die 
sich als notwendig erwiesen hatten, durchgefiihrt. So konnte durch Verhandlungen 
mit dem Rundfunk (NWDR und Radio Bremen) erreicht werden, dafl auch dieser 
die Warnmeldungen aufnahm und schon am gleichen Tage sendete. Durch genaue 
Bezeichnung des Gebietes, fiir das die Warnungen Gultigkeit besaflen, konnten 
Miflverstandnisse, die infolge der Grofle der einzelnen Sendebereiche hatten ent
stehen konnen, ausgeschaltet werden. Insgesamt wurden im Berichtsjahre vom 
Pflanzenschutzamt einschliefllich der Bezirksstellen im Rahme,n des Warndienstes 
herausgegeben: 

52 Lageberichte 
149 Warnungen und Hinweise mit rund 52 OOO Karten 
48 Rundfunksendungen. 

Sie behandelten in der Hauptsache folgende Krankheiten und Schadlinge sowie 
Pflanzenschutzmaflnahmen: Kohlfliege, Rubenfliege, Schwarze Bohnenlaus an 
Ruben, Manganmangel, Schorf, Unkrautbekampfung, Krautfaule bei Kartoffeln, 
Reinigung und Beizung des Saatgutes, Tipula, Feldmause. 

Fur den B 1 a t  t 1 a u  s w a r n  die n s t im Kartoffelbau wurden 6 Beobachtungsstellen 
eingerichtet und in den Sommermonaten laufend Blattlauszahlungen vor-

47 



genommen. Uber die jeweilige Befallslage erhielten Zilchter und Vermehrer Hin
weise und Warnungen, um iiber den Termin des Krautziehens unterrichtet zu 
sein. Au.Berdem wurde an 6 Beobachtungsstellen das Blattlausauftreten im Samen
riibenbau sorgfaltig beobachtet, um der Ausbreitung der Vergilbungskrankheit 
entgegenzutreten. Das Schwergewicht lag dabei auf den Stecklingen, an denen 
die Bekii.mpfung der Blattlii.use sehr rentabel ist. Es erhielten insgesamt 560 Ziichter, 
VO-Firmen (Vermehrungs-Organisations-Firmen). Vermehrer und Wirtschafts
beratungsstellen laufend Hinweise iiber die Befallslage sowie mit Beginn 
des Hohepunktes der Nymphenentwicklung Warnungen und Bekampfungs
anweisungen. 

5. Zusammenarbeit mit anderen lnstituten, Behorden und Verbanden und mit dem
Schadlingsbekampfungsgewerbe

In Zusammenarbeit mit dem I n s t i t u t  f ii r  G rii n l a n d f r a ge n  der Biologischen 
Bundesanstalt in Oldenburg. wurden auf dem Griinlande die Versuche zur Be
kii.mpfung der im Weser-Ems-Gebiet sehr hii.ufigen und lastigen Binsen und des 
Duwocks (Equisetum palustre) weitergefiihrt. 
Eine gute Zusammenarbeit im Holzschutz ergab sich mit den Gewerbeforderungs
stellen der fiir die einzelnen Regierungsbezirke zustii.ndigen H a n d w erk s -
k a m m e r n. 
Mit der Fachgruppe B a u m s ch u l e n  Weser-Ems wurde gemeinsam ein .,Schad
lingsbekampfungskalender fiir immergriine Freilandpflanzen" herausgegeben und 
gelangte durch die Fachgruppe zur Verteilung. 
Im Berichtsjahre wurden 24 g e w e r b l i ch e  S ch ii. d l i n g s b e kii.m p f e r  vertrag
lich iiberwacht. Ihre fachliche Betreuung erfolgte in laufenden Rundschreiben, 
denen Spritzkalender, Pflanzenschutzmittelverzeichnisse, Flug- und Merkblatter 
der Biologischen Bundesanstalt, einschlagige Gesetze und Verordnungen, Warn
meldungen u. a. beigefiigt waren. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Die Arbeit der L o h n s a a t g e t r e i d e b e r e i t u n g s b e t r i e b e  (397) wurde iiber
wacht und dabei besondere Beratung den Betrieben erteilt, die hinsichtlich Reini
gung und Beizung Mangel in der Arbeitsweise aufwiesen. Es wurden dabei 
750 Proben gezogen und auf Reinheit und Beizgrad untersucht. 539 Proben waren 
gebeizt. Der Anteil der beanstandeten Proben betrug hinsichtlich der Beizung 
37,5 0/o (1953: 39 0/o) und der Reinigung 44,1 0/o (1953: 34 0/o). 
Um eine Ubersicht iiber die Verbreitung der K a r t o f f e l n e m a t o d e n  zu 
gewinnen, wurde von jeder Bezirksstelle je ein gro.Beres Gebiet einer systemati
schen Bodenkontrolle unterzogen. Durch diesen Nematodenbegehungsdienst 
wurden 1177 Bodenproben gezogen. Besondere Beachtung wurde au.eh den Mieten
pliitzen geschenkt, die eine dauernde Verseuchungsquelle darstellen. Von den 
Technikern des Pflanzenschutzamtes wurden 1744 Proben fur den Pflanzkartoffel
export gezogen. Dazu kamen Probenahmen in der Kartoffelstii.rkemehlfabrik 
Emlichheim, um zu priifen, ob hier ein Verbreitungsfaktor vorliegt, sowie Unter
suchungen der Baumschulen und der Pflanzkartoffelvermehrungsbetriebe, so da.B 
insgesamt 3401 Bodenproben im Laboratorium untersucht wurden. 
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Im Rahmen der U n  t e r s  u c h u n g  e n  d e s  V i r u s  b e  f a l  1 s bei Pflanzkartoffeln 
wurden fiir Zilchter und Vfrmehrer im Jahre 1954 insgesamt 1710 Augenstecklinge 
geprilft. 20 Obstbaumschulen und Gartnereien mit Verkauf von Obstgehi:ilzen 
wurden auf S a n  - Jo se - S c  h i  Id 1 a u  s - Befall hin iiberpri.ift und 1705 Obstbaume 
und -straucher dabei untersucht. Befall war nicht festzustellen. 

!I. Wkhtige l<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge

W i t t  e r u n  g s e i n  f l  il s s e verursachten im Berichtsjahre betrachtliche Verluste. 
Durch starke Fri:iste im Februar entstanden erhebliche Schaden durch Auswinterung 
von Getreide, Futtergrasern und Futterleguminosen. Infolge der anhaltenden 
Regenfalle in den Sommermonaten trat eine starke Verzi:igerung der Getreide
emte ein, und die entstandenen Ertragsverluste durch Auswuchs betrugen 
25-30 0/o.

Im Spatsommer und im Herbst konnte bei den Fe 1 d m a  u s e  n ein erneuter Anstieg 
der Vermehrung beobachtet werden. Die gefahrdeten Plagegebiete wurden des
halb unter laufende Kontrolle genommen. 

Der Befall mit Ti p u 1 a - Larven (Tipula paludosa) stieg in moorigen und an
moorigen Gebieten infolge der Witterungsverhaltnisse bei der Eiablage zum 
Spatherbst bedrohlich an. Die Befallszahlen, die durch zahlreiche Erhebungen mit 
der Salzwassermethode ermittelt wurden, lagen fast iiberall iiber der kritischen 
Grenze von 50 Larven je qm im Ackerland und 100 Larven je qm im Griinland. Im 
Durchschnitt der untersuchten Flachen schwankten die Zahlen zwischen 300 und 
BOO Larven je qm im Griinland. Nicht selten wurden 1000 Larven je qm gefunden. 
D r  a h  t w u r m b e  f a  11 war in Ostfriesland nur lokal starker, im Oldenburger 
Gebiet und Emsland mittelstark. 

2. Unkrauter

An Unkrautern befanden sim im Wintergetreide in der Hauptsache Kornblumen 
und Wick.en, im Sommergetreide auf der Geest ebenfalls Wicken und auf dem 
Moor und den anmoorigen Flachen Ackerhohlzahn ( .. Dannette!") und Kni:iterich. 
Schatzungsweise wurden im BeridJ.tsJahre etwa 25 °/o aller Getreideflachen im 
Gebiet Weser-Ems mit chemischen Mitteln (vornehmlich mit Wuchsstoffmitteln) 
gespritzt. Die Witterung im Monat Mai war hierfiir sehr giinstig, so daJ3 die Erfolge 
allgemein zufriedenstellend waren. Im Griinland zeigten Li:iwenzahn, Distel und 
HahnenfuB und in entsprechenden Lagen Binsen, Sauerampfer und Sumpf
schachtelhalm (Duwock) eine starke Ausbreitung. 

3. Getreide

Infolge K u p f e r  m a n g e  1 war im Emsland am Hafer vielfach mittelstarke, auf 
Neukulturboden auch totale Taubrispigkeit zu beobachten. Durch M a n g a n
m a n g e  1 zeigten sich allgemeine Schaden am Hafer, im Osnabriicker Gebiet an 
Winterweizen, vor allem auf Sandboden. 
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An Weizen trat im Berichtsjahre die B ra u n s p e l z i g k e i t  (Macrophoma 
hennebergii) sehr heftig aut, auBerdem starker M e  h 1 ta u ,  der ebenfalls an Gerste 
beobachtet wurde. An Sommer- und Wintergerste war weiterhin der G e r s t e n
f 1 u g bra n d  allgemein verbrei tet. 
Beim Roggen machten sich F u.Bk ra n k he i t e n  nur gebietweise bemerkbar und 
hatten Taubahrigkeit und Schmachtkorn zur Falge. An Sommerroggen wurde 
stellenweise starker Besatz an M utt e r  k o r  n festgestellt. 
Die S t r e i f  e n  k ra n kh e i t  des Haters (Pyrenophora avenae) war in der ost
friesischen Marsch weit verbreitet. 
An tierischen Schadlingen verursachte das G e t  r e  i d  e h  a h  n c he n nur im Ems
land an Hafer vereinzelt starkere Schaden, in den iibrigen Gebieten war das Auf
treten gering. Auf einer Weserinsel wurde auf einigen Flachen in starkerem Aus
ma.B die O ra n g e f  a r b  e n  e W e i  z e n g  a l  l m  iic k e (Sitodiplosis mosellana) 
gefunden. 

4. Hackiriichte

a) K a r t o f f e l n

Obwohl die K ra u t  f a  u 1 e an Kartoffeln sehr spat auftrat, hat sie doch auch bei 
mittelfriihen und spa.ten Sorten Ertragsminderungen verursacht. Der Anteil der 
b ra u n f a  u 1 e kranken Knollen war besonders bei den mittelfriihen Sorten recht 
erheblich. Rh i z o c t o n  i a - Befall war allgemein stark. Aus Ostfriesland wurde 
iiber ortlich starkeres Auftreten der D ii r r f l e ck e n  k ra n k  he i t  berichtet. 
Bedingt durch das auBerordentlich ungiinstige Wetter zeigte sich der K a r t  of f  e 1-
k a f e r  erst verspatet und wurde in seiner Entwicklung stark gehemmt. Wahrend 
im Emsland samtliche Kartoffelfelder mittlere Befallsstarke aufwiesen, konnte im 
Norden des Dienstbereiches in den Marschniederungs- und H ochmoorgebieten nur 
ganz bedeutungsloser Befall beobachtet werden. In den Geestbezirken war der 
Befall erheblich starker. KahlfraB kam nur an wenigen Stellen mit schlechter Stand
ortentwicklung var. Wie in den Vorjahren wurden wieder groBere K afermengen 
an einigen Stellen der ostfriesischen Kliste angeschwemmt. Die N e ma t o d e  n -
verseuchung auf ortsfernen landwirtschaftlich genutzten Flach en nahm zu. V i r u s  -
kra n k he i t e n  traten verbreitet und stark auf, wobei Blattrollkrankheiten und 
Krauselmosaik vorherrschten. Die B u k e t t k ran khe i t  wurde, auBer in den 
bisher bekannten Gebieten, vereinzelt im siidlichen T eil des K reises Cloppenburg 
gefunden. 

b) Rii b en

Die R ii b e n v e r g i l b u n g  trat allgemein schwacher als im Vorjahre auf, ebenso 
war die Ausbreitung der B 1 a t t f l  e ck e n k r  a n kh e i  t (Cercospora) unerheblich. 
In der Marsch konnte an Ruben weit verbreiteter Befall mit Fa 1 s ch e m  M e  h 1-
t a u  und nachfolgendem Absterben der Herzblatter beobachtet werden. Auf Sand
boden wurden Ausfalle durch die W e  1 k e k ra n k  he i t  (Pythium irregulare) ver
ursacht. Der ungewohnlich starke Befall durch die S chwarz e R ii b e  n b 1 a t  t 1 a u  s 
wirkte sich sehr wachstumshemmend auf die Riiben aus. Die R ii b e  n f 1 i e g e trat 
im ganzen Gebiete, j edoch mit unterschiedlicher Schadwirkung auf. Die Ruben 
b 1 at  t w e  s p e war besonders im Siiden des Berichtsgebietes zu beobachten, und 
die Larven verursachten an einigen Stellen SchadfraB. Im Osnabriicker Gebiet 
hatten einige Riibenschlage unter dem R ii b e  n a a s k  a f e r  zu leiden. 
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5. Futter- und Handelspflanzen

Uppig entwickelte Kleebesta.nde, besonders solche auf lockeren Boden, wiesen 
vielfach sta.rkeren K l e e k r e b s befall auf. In Ostfriesland war der Ra p s g l a n z
k a f e r  auf der Geest und in Geestna.he stark, sonst aber schwach vertreten. 

6. Gemiise

Besonders schwierig gestaltete sich der Blumenkohlanbau, da die feuchte, kalte 
Witterung geringe Ertra.ge und schlechte Qualita.t erbrachte. Dazu kamen in ver
sta.rktem MaBe M o lyb d a. n m a n g e lerscheinungen. Die Eiablage der Koh l
f l  i e g e war allgemein als stark zu bezeichnen. Im Osnabri.icker Gebiet ergaben 
Ausza.hlungen bis zu 200 Eier je Pflanze. Infolge der verzettelten Eiablage stieB 
die Beka.mpfung vielerorts auf Schwierigkeiten. Alle Kohlarten, besonders der 
Herbstblumenkohl, hatten erheblich unter dem FraB der Koh 1 m o t t en r a u  p e n  
zu leiden. Der Koh l w e i B l i n g s f l u g  war allgemein schwach, nur im Norden 
etwas starker. 
Die Buschbohnen war en teilweise <lurch die B r e n  n f l e ck e n  k r a n k  h e  i t  sehr 
entwertet. Recht bedeutende Schaden an GroBen Bohnen verursachte die 
S chw a rz e  B o h n e n l a u s. Die E r b s e n g a l l mi.ick e trat in Ostfriesland erst 
spat in Erscheinung, so daB es an fri.ihen Erbsen zu keinen Schaden kam, jedoch 
waren in der Krummhorn Ausfa.lle von 50-75 °/o zu verzeidmen. 
Katastrophal sah im Osnabri.icker Gebiet die Gurkenernte aus. Ganze Felder fielen 
durch W e l k e k r a n k h e i t e n  aus. 
La u ch m o t t e, Z w ieb elf l i e g e  und G e l b s t r e i f i g k e i t  verursachten an 
Porree, Zwiebeln und Schalotten erhebliche Scha.den. 
-Der Sellerie litt allgemein unter Sept or i a-Befall.
Der Ertrag der Freilandtomaten war gering und durch B r a u n  f a  u 1 e gemindert.

7. Obst

Als Hauptscha.dlinge traten im Fri.ihjahr infolge der Trockenheit zuna.chst B 1 a t  t-
1 au s e und Ro t e  S p i n n  e sehr stark auf. Der niederschlagsreiche Sommer und 
Herbst brachten dann eine starke Ausbreitung der S ch o r  f - (Fusicladium-) und 
Mon i 1 i a -Pilz e. Bis zum Einsetzen des Frostes war die Eiablage der Frostspanner
weibchen ungewohnlich stark. 
An Pflaumen- ·und Zwetschenba.umen waren in groBerem AusmaB N a p f s ch i l d-
1 a u  s e vertreten. 

8. Wein

Entfa.llt.

9. Sonderkulturen

T a b a k: Im Emsland verursachte das im'Berichtsjahre ungewohnlich starke Auf
treten von X- u n d  Y- Vi r u s  an Tabak erhebliche sowohl quantitative als auch 
qualitative Ertragsminderungen. 

10. Vorratsschutz

Um einen Uberblick i.iber den Befall an G e t r e i d e s ch a. d l i n g e n  in Mi.ihlen zu 
gewinnen, wurden 82 Landmi.ihlen untersucht. Es konnte festgestellt werden, daB 
43 0/o der begangenen Miihlen im Getreide, an Sa.cken oder im Lagerraum Ko r n· 
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k a f e r  hatten. Der Befall in den Lagerraumen war sehr gering. In 69 °/o der unter
suchten Miihlen fanden sich Me h 1 m o tt e n  und in 34 °/o in den Getreidebestanden 
Me h l m i l  b e n. 
Im Hafen Emden wurden im Rahmen von Vorschlagen der Europaischen Pflanzen
schutz-Organisation (EPPO) Ub e r p r ii f u n g e n  v o n  I m p o r t g e t r e i d e  auf 
Schadlingsbefall vorgenommen. Von 43 Seeschiffen wurden insgesamt 817 Proben 
von 276 173 t geloschtem Getreide genommen und im Laboratorium untersucht. 
Vorwiegend fanden sich Kornkafer (Calandra oryzae) und Getreideplattkafer 
(Oryzaephilus surinamensis). 

D 6 rr o b s t m o t t e (Plodia interpunctella) machte sich in einem grofleren Getreide
lager an Mais stark schadigend bemerkbar. 
In bauerlichen Gehoften war in den Raucherkammern der S p e ck k ii f e r  befall 
etwas geringer als im V orjahre, K a s e  f l  i e g e n  und ortlich G 1 a n  z k a f er 
(Nitidula bipunctata) waren jedoch starker vertreten. 
Der F 1 i e g e n  befall hielt sich infolge der feuchtkalten Witterung in ma.Bigen 
Grenzen, wahrend Mi 1 b e  n im Hause, im Getreide und an Raucherwaren ver
mehrt auftraten. Die V e r r a t t u n g  entsprach etwa den Vorjahren, nur wurde in 
den Herbstmonaten ein starkerer Zuzug als gewohnlich in die Gehofte beobachtet. 

11. Holzschutz

Die Verbreitung des H a u s  b o ck k a f e r  s ist erheblich. Wie Befallsfeststellungen 
in einer Gemeinde des siidlichen Dienstbereiches ergaben, waren 52 °/o der Dach
stiihle verseucht. Weitere Erhebungen in diesem Gebiete zeitigten ahnliche Er
gebnisse. Der Befall scheint sich in Ostfriesland noch in ma.Bigen Grenzen zu 
halten. Miindliche und schriftliche Anfragen iiber Holzschadlinge und ihre Be
kampfung nahmen standig zu, und das gesteigerte Interesse erforderte eine inten
sivere Betatigung auf diesem Gebiete. Da das Baugewerbe und die Zimmermeister 
sich mehr und mehr in den Holzschutz einschalten, wurden 3 zweitagige H o l z
s c h u t  z k u r s e von den Gewerbeforderungsstellen der Handwerkskammern 
Oldenburg und Osnabriick in Zusammenarbeit mit dem Pflanzenschutzamt ver
anstaltet, an denen auch Schadlingsbekampfer, die im Holzschutz tatig sind, 
teilnahmen. 

Ill. Lenkung und Durdlfiihru ng 

besonderer Bekampfungsaktionen 

Die Bekampfungsmaflnahmen gegen den K a r t  o f f  e 1 k a f e r  wurden nicht in dem 
Umfange durchgefuhrt wie in anderen Jahren. Sie wurden auch durch den fast 
ununterbrochenen Regenfall stark beeintrachtigt. Es diirften schatzungsweise 
31500 ha Kartoffelanbaufla.che gespritzt und gestaubt worden sein, was etwa 51 °/o 
der Gesamtkartoffelanbaufliiche entspricht. Wahrend im Emsland und im Suden 
des Dienstbereiches etwa 65 °/o der Anbauflache behandelt wurden, ist fur den 
mittleren Teil nur mit 30 °/o und fur den Norden mit 5 °/o zu rechnen. Diese Relation 
entspricht ungefahr auch der Starke des Kartoffelkaferauftretens im Raum Weser
Ems. 
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IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittelpriifung

Mittel gegen: 
Haupt- Vor- Gesamt-
priifung priifung zahl 

Weizensteinbrand, Fusarium, Streifen-
krankheit, Haferflugbrand 38 38 

Zur Keimhemmung an Kartoffeln 2 2 
Allg. Obstschadlinge (Winterspritzung) 11 4 21 

Unkrauter im Getreide 7 7 
Unkrauter in Sonderkulturen 5 5 
Tipula 5 5 10 

BeiBende und saugende Insekten 39 23 62 
Fusicladium 22 22 
Kohlfliege 7 2 9 

Phytophthora 9 6 15 

Rhizoctonia 1 1 
Zurn Totspritzen von Kartoffelkraut 4 4 

Ratten 29 1 30 
Haus ma.use 3 1 4 

W-iihlmause 2 2 

Insgesamt: 189 43 232 

Diese 232 Mittel wurden in 318 Feldeinzelversuchen (gri:ifltenteils in 2-4facher 
Wiederholung). in 34 Hausversuchen (Ratten, Ma.use) und in 1147 Laboratoriums
einzelversuchen getestet. 

2. Eigene Versuche

a) Un k r a u  t e r  : Versuche zur Bekampfung von Binsen, Sumpfschachtelhalm
(Duwoc:k). Huflattich und Franzosenkraut in Kartoffeln und Ruben.

b) G e t  r e  i d  e : Versuche zur Bekampfung des Stockalchens bei Roggen, Beizver
suche an Hafer und Roggen.

c) G r  ii n 1 a n d: Versuche zur Bekampfung von Tipula und Graseule.

d) Hackf r ii c ht e:

a) R ii be  n : Versuche iiber den Anbauwert van Riibenstecklingen, die an ver
schiedenen Orten und zu verschiedener Zeit gesat und z. T. mit Systox
behandelt wurden, z. T. unbehandelt blieben, sowie Versuche zur Bekamp
fung der Blattlause an Riibenstecklingen.

(3) K a r t  o f f  e l n :  Versuche zur Verhutung der Rhizoctonia, zur Bekampfung 
der Kartoffelkrautfalile und Kartoffelvirusversuche (Nachbauversuche fur 
die Biologische Bundesanstalt) sowie zur Vektorenbekampfung im 
Kartoffelbau. 

53 



e) G e m  ii s e - u n d O b s t  b a u  : Versuche zur Bekampfung des Blattrandkafers in
Erbsen mit Bodenstreumitteln, Buschbohnenvirusversuche (Nachbauversuche
fur die Biologische Bundesanstalt) und Versuche zur Bekampfung des Erdbeer
widders (Acalla comariana).

f) Zi e r p f l a n z e n: Versuche zur Bekampfung der Ohrlappchenkrankheit an
Azaleen.

g) V o  r r a t s  s c h u t  z : Versuche zur Bekampfung von Stubenfliegen, Speckkafern,
Glanzkafern und Milben an Raucherwaren.

3. Schau- und Demonstrationsversuche

a) K r a u t f a u l e b e i s p i e l s b e k ii m p f u n g
Von der Bezirksstelle Ostfriesland wurde eine Beispielsbekampfung in gr6Berem 
Rahmen, auf insgesamt 65 ha einer Gemeinde, praxisma.Big durchgefi.i.hrt. Obwohl 
die. Witterungsbedingungen die Krautfiiuleentwicklung bis Mitte Juli stark 
hemmten und auch nach dem 20. August eine weitere Ausbreitung der Krankheit 
bei spateren Sorten nicht mehr eintrat, wurden bei Sorten aller Reifegruppen 
beachtliche Mehrertriige erzielt. Es konnte mit der Beispielsbekampfung der Praxis 
und Wirtschaftsberatung gezeigt werden, da.B auch in einem Jahre mit ma.Bigem 
Krautfauleauftreten durch rechtzeitige und 3-4mal wiederholte Spritzungen und 
anerkannte Priiparate hohe wirtschaftliche Erfolge zu erzielen sind (s. Tabelle). 
Neben der Erhohung der Ernte konnte der Braunfaulebesatz fast um 2/s vermindert 
werden. 

E r g ebni s s e  d e r  K r a u t f a u l e-B e i s p i e l s b e kam p f u n g  i n  C o n n e f o r d e  

Zahl I 
der I Reifezeit 
Best., 

12 

42 

i 

I mittelfr. 

lmittelsp. bis spat
. 

. 
I 

Ertrag 

hand. e unbe-
I b hand

dz/ha dz/ha 

275,6 320,8 

298,9 341,8 

Mehrertrag Geldlidler Braunfaule 
in Mehrertrag je ha in% 

dz/ha I % dz = 9,-DM unbeh.l beh. 

45,2 16,4 335,80*) 3,2 1,7 

42,9 14,4 31�,10·1 1,9 0,6 

•j Bei der Berechnung des geldlichen Mehrertrages sind die Kosten fur eine dreimalige
Spritzung mit 71,-DM schon beriicksichtigt.

b) Tip u I a - B e i s p i e I s b e k ii m p f u ng a u  f G r ii n 1 a n d u n d A c k e r l  a n d
Es wurden in verschiedenen Kreisen Beispielsbekampfungen in gr6fierem Aus
mafie durchgefiihrt. Die ersten Auswertungen haben ergeben, dafi es mit den 
anerkannten Mitteln durchaus m6glich ist, den Tipula-Befall auch bei relativ 
niedrigen ·Temperaturen im Friihwinter stark herunterzudriicken, besonders bei 
Pra.paraten mit langanhaltender Wirkung. 
Au.Berdem wurden folgende Schau- und Demonstrationsversuche durchgefiihrt: 
Futterriibenbeizung, Unkrautbekampfung, Riibenblatt1ausbekampfung, Binsen
bekampfung, Spargelrostbekiimpfung mit Captan, Fliegenbekiimpfung, Schaben
bekampfung, Speckkaferbekampfung, Rattenbekampfung, Kiisefliegenbekiimpfung 
u. a. m. 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdlau)

l. Ei:afuhr

Die durch die Pflanzenbeschau im Jahre 1954 abgefertigte Ein- und Durchfuhr ist 
aus der nachstehenden Tabelle zu ersehen: 

E i n f u hr gi.it e r  i n  t 

Blumen
zwiebeln 

Baumschul
erzeugnisse 

Schnitt
blumen 

Kartoffeln Friichte Gesamt 

2617,32 1897,76 7565 53 391,25 15 610,4 73 524,29 

I n t e r n a t i o n a l e  Du r ch f u h r e n  fi.i r W e s t b e r l i n  u n d  Os t z on e  i n  t 

Blumen- Baumschul-
zwiebeln I erzeugnisse I Kartoffeln Friichte I Sonstiges Gesamt 

407,9 I 367,8 I 1701,4 9629,8 
I 

11 300,7 23 407,6 

I 

Von den Pflanzenbeschausachverstandigen wurden 174 Begasungen van Pflanzen 

zur Verhi.itung der San-Jose-Schildlaus mit Blausaure durchgefi.ihrt. 
Es wurden an der Grenze zuri.ick:gewiesen: 

2 712,7 kg Blumenzwiebeln wegen Wurzelmilben und Penicillium

13 090 kg Kartoffeln wegen Nematoden, ferner einige zur Einfuhr 
verbotene Pflanzen. 

2. Acsfuhr

Es wurden - i.iberwiegend nach europaischen Landern, in wenigen Fallen auch 

nach Ubersee - insgesamt 3015 Zeugnisse ausgestellt, einschlieBlich Westberlin, 
der Sowjetzone sowie der.Zwischenzeugnisse im Inlandverkehr. 

VI. Veroffentlkhungen
(ausgenommen ,,Landwirtsdlaftsblatt Weser-Ems" und Tagespresse) 

B l a szyk, P.: Zur Frage des Gemeinschafts-Pflanzenschutzes. Gesunde Pflanzen 6. 1954, 
169-171.

-, 

-, 

-, 

Entwicklung und Stand der Unkrautbekampfung zwischen Ems und Jade. Gesunde 
Pflanzen 6. 1954, 287-293. 

Ergebnisse einer Krautfaulebeispielsbekampfung. Praxis und Forschung 6. 1954, 
276-279. 

Aufgaben und Arbeit des pflanzenarztes bei einer Bezirksstelle des Pflanzenschutz
amtes. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braunschweig) 6. 1954, Beilage zu 
Heft 3. 4 S. 
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Holz, W. : Die chemische Schadlingsbekampfung - Prufung und amtliche Anerkennung 
von Pflanzenschutzmitteln, Begriffserklarungen. Praxis und Forschung 6. 1954, 
4 5-4 7. 

-, 

-, 

-, 

-, 

-, 

Die chemische Schadlingsbekampfung, Fungizide. Praxis und Forschung 6. 1954, 
61-63.

Die chemische Schadlingsbekampfung, Herbizide. Praxis und Forschung 6. 1954,
113-117.

Die chemische Schadlingsbekii.mpfung, lnsektizide und Akarizide. Praxis und For
schung 6. 1954, 14 0-14 3. 

Insektizide Pflanzenschutzmittel. Gesunde Pflanzen 6. 1954 , 4 6  u. 4 8-52. 
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Land Niedersachsen 

Pflanzensdrntzamt Hannover 

Leiter: Dipl.-Landwirt Dr. Kurt S ch e ib e. 

Anschrift: (20 a) Hannover-Buchholz, Schierholzstrafie 51. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Im Jahre 1954 traten im Arbeitsgebiet und in der Organisation des Pflanzenschutz
amtes Hannover keine Anderungen ein. Infolge einschneidender Kurzungen der 
Bundesmittel muBte der P e r s o n  a 1 b e s t  a n d  weiter eingeschrankt werden. Er 
betrug am Ende des Jahres an standigen Mitarbeitern: 

Wiss. Mitarbeiter . . . . . . . . . . 13 
Sachverstandige . . . . . . . . . . . 5 
Pflanzenschutztechniker . . . . 33 
Laboratoriumskrafte . . . . . . . 4 
Burokrafte . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Bisamrattenjager 2 

68 

(davon 6 Bezirksstellenleiter) 

Dazu kamen die vorubergehend fur die Nematodenuntersuchungen eingestellten 
Laborantinnen, deren Zahl in den Sommermonaten durchschnittlich etwa 6 betrug, 
und eine Hilfskraft fur die Pflanzenbeschaustelle Braunschweig. 
Die Besetzung des Pflanzenschutzamtes u'nd seiner B e z  i r k s  s t e 11 e n  in Hildesheim, 
Gottingen, Nienburg, Uelzen, Braunschweig und Bremervorde mit wissenschaft
lichen, technischen und Burokraften hat damit einen Stand erreicht, der zahlen
mafiig hinter dem aller anderen Pflanzenschutzamter, im Verhaltnis zur GroBe des 
Arbeitsgebietes gesehen, weit zuruckbleibt. 

2. Auiklarungstatigkeit, Presse, Rundiunk

An den durchschnittlich gut besuchten Vortragsveranstaltungen des Ptlanzenschutz
amtes nahmen praktische Landwirte, Gartner, Kleingartner und Siedler, -aber auch 
Angeh6rige des Landhandels, der Genossenschaften und der Lohnspritzunter
nehmungen teil. Es wurden 942 V o  r t  r a g e  gehalten, wobei die Horerzahl ins
gesamt etwa 30 000 Personen betrug. Hinzu kommen die Vortrage uber Vorrats
schutz, wobei in 107 Gruppenberatungen 2667 Bauerinnen, Jungbauerinnen und 
Landwirtschaftslehrlinge erfaBt wurden. In den Landwirtschaftsschulen wurde 
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durch die Bezirksstellenleiter Un t e r r  i c h t uber Pflanzenschutz und Schadlings

bekampfung erteilt. 

In der .,Hannoverschen Land- und Forstwirtschaftlichen Zeitung" erschienen 
laufend A r t i k e l  von Mitarbeitern des Pflanzenschutzamtes. Im ubrigen wurden 

hier wie in der Ta g e s p  r e  s s e die Pflanzenschutzhinweise veroffentlicht, wahrend 

die UKW -S en d u n g  .,5 Minuten fur den Landwirt" sich als ein immer starker 
beachtetes Instrument fur die DurdJ.sage von Warnmeldungen erwies. Der Land

funk sendete 3 Reportagen uber Pflanzenschutz. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

In der Vegetationszeit tritt die B e r a t u n g  in den Vordergrund. Wenn auch ein 
groBer Teil der Anfragen in mundlich und schriftlich erteilten Auskunften vom 

Pflanzenschutzamt bzw. seinen Bezirksstellen aus erledigt werden kann, so werden 

in sehr vielen Fallen doch O r t s  b e s  i eh t i  gu n g  e n  notwendig, die einen umfang
reichen AuBendienst verursachen und vor allem die Bezirksstellen in diesen 
Monaten von morgens bis spat abends in AnsprudJ. nehmen. Die Zahl der so 

erteilten Beratungen belief sich im Berichtsjahre auf: 

3 216 schriftliche Auskunfte 

20 418 mundliche Auskunfte 
18 205 Ortsbesichtigungen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

An der B e  r i c h t e r s t  a t  t u n  g sind wahrend der Vegetationszeit 

62 Landwirtschaftsschulen 
3 Versuchsanstalten der Landwirtschaftskammer 

25 Versuchs- und Beratungsringe und 

25 sonstige Berichterstatter (Landwirte, Gartner usw.) 

beteiligt, die dem Pflanzenschutzamt monatlidJ. ihre Beobachtungen uber das Auf

treten von Schiidlingen und Krankheiten mitteilen. In Verbindung mit den laufen
den Meldungen der Bezirksstellen geben audJ. diese BeridJ.te wertvolle Unter

lagen fur die Beratung. 

Dern pflanzensdJ.utzlichen Wa r n  d i e  n s t steht aufler der Fachpresse, der .,Han

noversdJ.en Land- und ForstwirtsdJ.aftlichen Zeitung" und der Tagespresse auch 
der Rundfunk zur Verfugung. Folgende Pflanzenschutzhinweise und Warnmeldun

gen wurden bekanntgegeben: 

Tageszeitungen ............................. 59 

Hann. Land- und Forstwirtschaftliche Zeitung .. 22 
Rundfunkdurchsagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten und Behorden und mit der gewerblichen
Schadlingsbekampfung

Die Zusammenarbeit mit der Biologischen Bundesanstalt und dem Institut fur 
Pflanzenpathologie der Universitat in Gottingen war im Berichtsjahre wieder rege 
und fuhrte zum gegenseitigen Austausch von Erfahrungen. Die DurdJ.fuhrung 
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der Hoheitsaufgaben geschah in einem standigen Gedankenaustausch mit dem 
Niedersachsischen Ministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
wahrend der Verkehr mit den mittleren und unteren Verwaltungsbehorden von 
den Bezirksstellen wahrgenommen wurde. Uberwachung und Durchfiihrung der 
Hoheitsaufgaben nahmen im Berichtsjahre 2/a der gesamten Arbeitsleistung in 
Anspruch. 

Die L o h n  s p r i t  z u n g durch Genossenschaften, Landhandelsfirmen und and ere 
gewerbliche Unternehmungen nahm an Umfang erheblich zu. Das Pflanzenschutz
amt la.fit es sich angelegen sein, die Arbeit in der Praxis zu uberwachen, und ist 
bemi.iht, in Vortragen und praktischen Unterweisungen die notwendigen allge
meinen und speziellen Kenntnisse zu vermitteln, die die Spritzwarte zur sach
gemii.Ben Durchfi.ihrung benotigen. 

6. Allgemeine Uberwachungsmafinahmen einschliefilich Kontrolle der Lohnsaat-

beizstellen

Die K a r t o f f e lkii.f e r b e kii.mp f u n g  verlief, da der Schadling im Berichtsjahre 
allgemein nur schwach auftrat, ohne besondere Schwierigkeiten. Dagegen erfor
derte die R u b e n b l a t t w a nz e n b e k a mp f u n g  wieder ein hohes MaB organisa
torischer Arbeit nicht zuletzt beim Begehungsdienst, fur den auf die Dauer von 
2 Monaten 145 Begeher eingesetzt waren, die in 1283 Gemeinden mit 46 OOO ha 
Ri.ibenanbaufliiche ihre Tiitigkeit ausubten. Die Zahl der N e m a t o d e  n u n  t e r 
s u c h u n g e n ,  die fi.ir den Export von Pflanzkartoffeln notwendig sind, stieg 
erneut. Es wurden 85 OOO Proben untersucht. Im iibrigen konnten der Praxis fi.ir die 
Verhutung und die Bekii.mpfung, des Kartoffelnematoden nur Empfehlungen 
gegeben werden, solange eine Regelung auf dem Verordnungswege noch nicht 
erfolgt ist. Eine im Raum Salzgitter-Wolfenbi.ittel-Goslar durchgefi.ihrte M a i 
k ii.f e r  be k a mp f u n  g stand unter der fachlichen Leitung des Pflanzenschutzamtes. 
Die Zahl der vom Pflanzenschutzamt i.iberwachten L o h n  s a a t  b e  i z s t e 11 e n  stieg 
von 622 auf 723. Es wurden 1695 Proben entnommen, von denen sich 40 °/o als i.iber
bzw. unterbeizt erwiesen. Die Beizstellen wurden in allen diesen Fallen sofort von 
dem Ergebnis der Untersuchung benachrichtigt, damit sie die fehlerhafte Ein
stellung ihrer Apparate berichtigen konnten. 

II. Wichtige Krankheiten und Sdladlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Seba.den

Der anomale Witterungsverlauf des Jahres 1954 begi.instigte das starke Auftreten 
von tierischen Schii.dlingen in dem trockenen Friihjahr und fi.ihrte in den dann 
folgenden nassen Sommermonaten zu einem Ausbruch von Pflanzenkrankheiten, 
wie er z. B. beim Getreide nur selten festzustellen ist. Dort fiihrte die Nii.sse auch 
zu Ernteverlusten durch A u s  w a c h s e n ,  wii.hrend sich die Befiirchtungen, daB 
bei Kartoffeln die Knollenfaule sehr stark sein wurde, zum Gluck nicht 
bewahrheiteten. 

Fe 1 d m ii. u s e  traten nur vereinzelt und zwar im siidhannoverschen Raum starker 
auf. Dagegen wurden W i.i h 1 m ii.u s e  auch im Berichtsjahre wieder weit verbreitet 
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und in groBer Zahl festgestellt, so daB sie trotz der durchgefuhrten Bekampfungs
maBnahmen recht empfindliche Schaden verursachten. D r  a h  t w u r m - u n d 
E n g e  r l  i n g s  s eh a d  e n  waren nur gering, und die Tatsache, daB eine S p e r l i n g  s -
b e k a m p f un g  in gri:iBerem Umfange nicht erfolgte, ist eindeutig darauf zuruck
zufuhren, daB die Sperlingsplage infolge der fruheren BekampfungsmaBnahmen 
zuruckgegangen ist. 

2. Unkrauter

Im Getreidebau lieB die Trockenheit des Fruhjahrs die Entwicklung der Saat, aber 
auch die des Unkrautes nur langsam vor sich gehen. Die U n  k r a u  t be k a m p  f u n  g ,  
deren Umfang schwer abzuschatzen ist, mag etwa 25 °/o der Gesamtflache erfaBt 
haben. 
In verschiedenen Versuchen wurde der Unkrautbekampfung auf Wiesen und 
Weiden nachgegangen, wobei verschiedene Mittel zur Anwendung kamen. Eine 
Ganzflachenbehandlung ist nur in Ausnahmefallen zu empfehlen, weil durch alle 
Mittel auch die wertvollen Krauter geschadigt werden. Deshalb sind Horst
bekampfungen im allgemeinen ratsam, wobei zur Schonung der guten Graser und 
Krauter den MCPA-Mitteln der Vorzug zu geben ist. Schwer bekampfbare 
Unkrauter mussen allerdings je nach Art mit 2,4,5-T- oder ihren Mischmitteln 
behandelt werden. 
Auch bei Z w i e b e l n ,  M i:i h r e n  und E r b s e n  wurden Unkrautmittel gepruft. Es 
ergab sich dabei, daB alle z. Z. auf dem Markt befindlichenMittel nicht befriedigen. 
Entweder sind sie noch zu teuer, oder die Anwendungsvorschriften sind zu kompli
ziert, so daB sie der Praxis nicht ohne weiteres empfohlen werden ki:innen. 

3. Getreide

Wahrend B r a ch- u n d  F r  i t f  l i e  gen s eh a d  e n  sich m geringen Grenzen hielten 
und F u  B k  r a n k  h e  i t  e n  - wohl als Folge des trockenen Fn1hjahrs � nur selten 
festgestellt wurden, trat nach T r o ck e n h e i t s s ch a d e n ,  die haufig spitzentaube 
Ahren erzeugten, in den regenreichen Sommermonaten besonders in Sudhannover 
die B r a u n- o d e r  Sch o k o l a d e n s p e l z i g k e i t  an Weizen sehr stark auf. Auch 
der G e t  r e  i d e m  e h  l t  a u  gehi:irte zu den Faktoren, die die Ernt.e dieses J ahres 
ungunstig beeinfluBten. Als Folge der Nasse waren weiterhin zur Ernteze1t 
S ch w a r z e- u n d  Fus a r i u m p i l z e  an den Ahren sehr stark vorhanden. 
Die W e i  z e n  g a 11 muck e ,  die 1953 nach langer Pause erstmalig wieder sehr 
stark aufgetreten war und schwere Schaden verursacht hatte, erschien im letzten 
Junidrittel 1954 wieder sehr stark. Bei brutender Sommerhitze und Windstille in 
den Morgen- und Abendstunden fand sie denkbar gunstige Verhaltnisse for die 
Eiablage. Sorgfaltige Beobachtungen uber den Zeitpunkt und die voraussichtliche 
Starke des Auftretens sowie Bekampfungsversuche, die sofort nach dem Ein
setzen des Fluges der zuerst erscheinenden gelben Art begannen, wurden durch
gefohrt. Sie gaben die Grundlage for die Empfehlung an die Landwirtschaft, eine 
Bekampfung sowohl der Gelben als auch der in uberraschend geringem Abstand 
folgenden Orangegelben Weizengallmlicke vorzunehmen. Der Umfang, den diese 
BekampfungsmaBnahmen annahmen, lieB die Bedeutung erkennen, die man nach 
den vorjahrigen Erfahrungen der Weizengallmucke zuschreibt. Die Bekampfung 
litt stellenweise unter dem Mangel an geeigneten Staubemitteln und Geraten und 

60 



ist nicht selten auf den Rat nichtzustandiger Kreise auch dann durchgeh.ihrt worden, 
wenn dafiir kein .Bediirfnis vorlag oder die Eiablage bereits erfolgt war. Eine 
Nachpriifung des Erfolges der Bekampfung, der bei sachgemaBer Durchfiihrung 
unzweifelhaft vorhanden war, ist auch deshalb in exakter Weise schwer durch
zufiihren gewesen, weil etwaige Ga11miickenschaden meist durch andere den 
Ertrag mindernde Umstande, hervorgerufen durch das andauernde Regenwetter, 
iiberdeckt wurden. Trotzdem liegen geniigend Versuchsergebnisse vor, die den 
Wert der Gallmtickenbekampfung auch unter den ungiinstigen Witterungs
verhaltnissen dieses Jahres bestatigen. Im ganzen gesehen sind die Gallmiicken
schaden·hinter denen des Vorjahres weit zuriickgeblieben. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n
Der K a r t o f f e l k a f e r  trat in diesem Jahr erst verhaltnismaBig spat auf, und es 
kam nicht zu einem Massenauftreten. Eine Periode scharfen Frostes im letzten 
Winter und die Trockenheit des Fn1hjahrs sind offenbar m erster Linie dafiir 
maBgebend gewesen. Die Entwicklung einer 2. Larvengeneration in nennens
wertem Umfange blieb aus, obwohl die Jungkafer teilweise noch vor dem Ein
setzen der seit dem 10. Juli bis zur Ernte andauernden Regenperiode erschienen. 
Trotzdem waren Kartoffelkafer in allen Gemeinden zu finden, und mu wenige mit 
Kartoffeln bestellte Flachen sind ganz befallsfrei geblieben. Die Bekampfungs
maBnahmen blieben infolge der abnorrnen Witterungsverhaltnisse hinter denen 
der vorausgegangenen Jahre flachenmiiBig um etwa 25 °/o zunlck. Bei einer 
Gesamtanbauflache von rund 180 OOO ha sind 150000 ha vornehmlich im Spritz
verfahren behandelt worden. Besonders in den Saatbaugebieten wurde die 
Kartoffelkaferbekampfung wieder weitgehend mit der Phytophthora-Bekampfung 

kombiniert durchgefiihrt. Gegen die P h y to p h t h o r a  sind 1954 schatzungsweise 
Wieder 90 OOO ha mehrmals gespritzt worden, obwohl es sich nicht um ein aus
gesprochenes ,,Phytopht hora-Jahr" handelte und die Krankheit erst spat zum 
Ausbruch kam. Die umfangreichen Kartoffelkafer- und Krautfaulesp:dtzungen 
wurden in zunehmende:rn MaBe genossenschaftlich oder durch Lohnspritzunter
nehmungen vorgenommen. Auf Grund rileteorologischer und biologischer Unter
lagen gab das Pflanzenschutzamt uber Presse und Rundfunk Hinweise und Warn
meldungen heraus, in denen die Bekiimpfungstermine genannt wurden. Obwohl 
dann in den nassen Sommermonaten das Ubergreifen der Krankheit auf die 
Knollen nicht verhindert werden konnte, stellte sich gliicklicherweise heraus, daB 
der Befall der Knollen im allgemeinen doch nicht so stark war, wie anfangs 
befiirchtet werden muflte. Von den iibrigen pilzlichen Erkrankungen der Kartoffel 
spielte vor allem im nordlichen Teil des Gebietes die Rh i z o c ton i a eine Rolle 
und hatte dort nicht unerhebliche Schaden im Gefolge. Die von mehreren Saat
zuchtbetrieben aufgegriffenen Versuche zur Knollenbeizung wurden auch vom 
Pflanzenschutzamt durchgeflihrt, haben aber seither noch zu keinem abgeschlossenen 
Resultat gefiihrt. Starker als in anderen Jahren trat die W elkek r a n k h e i t  auf, 
die in vielen Einsendungen an das Pflanzenschutzamt erkannt wurde. 

b) Rub e n

Wahrend der W u r z e l b r a n d  in diesem Jahre allgemein schwacher als sonst auf
trat, war an den eben auflaufenden Riibenpflanzen ein Schadlingsbefall festzu-
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stellen, wie er gliicklicherweise nur selten einmal vorkommt. M o o s  k n  o p  fka f e r, 
R il b e n a a s k a f e r, S c h i l d k a f e r, R'iib e n r ilB l e r  und R ilb e n f l i e g e  traten 
stellenweise so stark auf, daB sie dort, wo die notwendigen BekampfungsmaB
nahmen nicht unverzilglidJ. eingeleitet wurden, starke Seba.den hervorriefen. 

Sehr erheblich war auch der Besatz der Ruben mit der S c h w a r z e  n R il b e  n 1 a u  s ,  
die schon. durch ihre Saugtatigkeit schadigte, wahrend der Befall mit der 
P f i r s  i c h b 1 a t  t l  a u  s zahlenmaBig stark zurilcktrat. Die Bekampfung wurde hier 
erfolgreich mit E-Staubemitteln durc:hgefilhrt, E-Spritzmittel befriedigten meist 
nicht. 

Trotz des starken Blattlausbesatzes ist die V e r g i l bun g skr a n k h e i t  auch in 
diesem Jahre nur schwach oder doch erst so spat in Erscheinung getreten, daB 
nennenswerte Ernteausfalle nidJ.t entstanden sind. Die Bekampfung der Blattlause 
an Stecklingen und Samenrilben, fur die das Pflanzenschutzamt die Termine auf 
Grund seiner Blattlauszahlungen (Nymphensuche) durch Warnkarten und Rund
funkmeldungen bekanntgab, wurde dagegen in erster Linie im Hinblick auf die 
Vergilbungskrankheit vorgenommen. Die Behandlung erfolgte bei Stecklingen 
und jiingeren Samentragern mit Systox, bei alteren Samentragern wurden, da 
Spritzungen mit Systox hier nicht mehr mi:iglich waren, E-Staubemittel angewendet. 
C er cos po r a trat im BeridJ.tsjahre nur ganz vereinzelt und sehr schwac:h auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Da der Raps- und Flachsanbau weiter zurilckgegangen ist, wurde ilber das Auf
treten von Sc:hadlingen und Krankheiten nur wenig bekannt. An Klee und Luzerne 
wurde nur vereinzelt und schwach das Auftreten von Pilzkrankheiten (z. B. 
K l a p p  e n  s c h o  r f) gemeldet. 

6, Gemiise 

Die Beratung im Feldgemusebau muBte bisher im Verhaltnis zur Beratung der 
Landwirtschaft zurticktreten, da Mitarbeiter in genilgender Zahl nicht zur Ver
fi.igung standen. Die Zusammenarbeit mit den Gemilsebauberatungsringen ist aber 
eng. Sie wird durch Vortrage in den Ringen untersttitzt. Im Mai war eine starke 
Eiablage der K o h  l f  1 i e g e festzustellen. Infolge des vorherrsc:hend trockenen 
Welters im Fruhjahr wurde der Befall auch sehr stark, zumal der Kohl wegen 
Wassermangels nicht gut wuchs. Obgleich das Wetter in den nachsten Monaten 
sehr naB wurde, ging der Befall audJ. auf die spat gepflanzten Kohlarten, besonders 
Blumenkohl, tiber. AuBerdem litt dieser Blumenkohl unter der Nasse. Er hatte so 
viel Feuchtigkeit, daB er nur wenig Wurzeln bildete und daher an den wenigen 
trockenen Tagen welkte. 

E r  d f l  i:i h e ,  die sich infolge der Trockenheit im Frilhjahr stark bemerkbar machten, 
verschwanden spater infolge der Nasse. Auch die Z w i e b e  1 f l  i e g e trat stark auf. 
Nach Norden hin zunehmend verursachte die K o hl s c h a b e  erhebliche Sc:haden. 
Durch die Nasse und die damit verbundenen verhaltnismaBig niedrigen Tempera
turen litten die Tomaten und Gurken auBerordentlidJ.. Die Tomaten wurden auBer
dem durch die Phy top h t ho r a stark befallen, soweit sie nicht gespritzt wurden. 
Die Gurken wurden infolge der Kuhle durch Ver tic i 11 i um, Fus a r i um und 
B a k  t e r  i en geschadigt, so daB insgesamt eine schlec:hte Ernte erzielt wurde. 
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Die V i r u s  k r a n k  h e  i t  e n  im Gemusebau nahmen immer mehr · zu, so daB jetzt 
schon z. B. kaum noch Steckzwiebeln zu finden sind, die nicht an der G e  1 b -
st r e i f i g k e i t  leiden. Auch die M o s a i k k r a n k h e i t  ist weit verbreitet. 
An Bohnen traten B r e n  n f le c k  e n ,  mit Ausnahme der wenigen immunen Sorten, 
sehr stark auf. Trotz Aussaat anerkannten Saatgutes war das B o h n e n  m o s  a 1 k 
weit verbreitet. Infolge des feuchten Wetters zeigte sich ferner sehr fruh und weit
verbreitet die B l a t t f l e cke n k r a n k h e i t  des Sellerie (Septoria). In weiteren 
Versuchen wurden neue Moglichkeiten zur Bekiimpfung der Ko h 1-, Z w i e b e  1-
u n d M o h r e n f l i e g e  gesucht. 

7. Obstbau

Der Erwerbsobstbau umfaflt in unserem Gebiet neben dem Alten Land, das auch 
in pflanzenschutzlicher Hinsicht durch die Obstbau-Versuchsanstalt in Jork (Bez. 
Hamburg) betreut wird, noch eine groflere Anzahl von Plantagen vor allem in 
Siidhannover. Wiihrend in diesen Anlagen die notwendigen Spntzungen sorg
fiiltig und in genugender Zahl durchgefiihrt werden, mufl der biiuerliche Obstbau 
als in dieser Hinsicht vollig vernachlassigt angesehen werden: Das gleiche trifft 
leider auch fur den StraBenobstbau zu. Dabei gehen alljahrlich sehr betriichtliche 
Werte zugrunde, und die van Raupen kahlgefressenen Baume an den StraBen 
bieten mancherorts in den Sommermonaten ein trauriges Bild. Da dem bauerlichen 
Obstbau, wenn auch zu Unrecht, nur geringe wirtschaftliche Bedeutung bei
g'emessen wird, hat die Aufklarungsarbeit des Pflanzenschutzamtes bier mit 
besonderen Schwierigkeiten zu kampfen. Es mufl daher auch fernerhin seine Auf
gabe sein, die bereits geleistete Beratungstatigkeit fortzusetzen und zu vertiefen. 
Schadlingskalamitaten gr6Beren Ausmafles sind, abgesehen von den genannten 
Fallen, in denen keinerlei Bekampfung stattgefunden hatte, nicht aufgetreten. 
Das gilt auch von der O b s tmad e ,  die in diesem Jahre allgemein nur schwach 
vorhanden war. Der im vorigen J ahre in einem kleinen Gebiet festgestellte 
Ap f e l s c h a l e n w i c k l e r  (Capua reticulana) blieb aus. Dagegen trat die R o t e  
S p i n n  e ,  deren starke Ausbreiturig schon friiher zu B·esorgnissen AnlaB gab, auch 
in diesem Jahre wieder stark in Erscheinung. 
Der S a n·-J o s e-S c h i l d  1 a u  s muBte auch weiterhin besondere Aufmerksamkeit 
zugewendet werden, obwohl sie seit 1948, wo sie in zwei Fallen festgestellt worden 
war, noch nicht wieder in Erscheinung getreten ist. 172 Baumschulbetriebe unter
liegen der regelma.Bigen Kontrolle durch das Pflanzenschutzamt. 
Neben den tierischen Schadlingen spielt im Obstbau die Bekampfung des 
S c h o r  f e s ,  die nur bei genugender Wiederholung der Spritzungen erfolgreich 
durchgefiihrt werden kann, die Hauptrolle. Er trat in diesem Jahre zunachst gering, 
dann aber als .,Spatschorf" noch sehr stark auf. Daneben war wie in den Vor
jahren der schw.er bekampfbare Me h 1 tau wieder uberall festzustellen. 

8. Zierpflanzen

Im Rahmen des allgemeinen Beratungsdienstes wurde auch eine ganze Reihe von 
Zierpflanzengartnereien regelmaflig aufgesucht. Die Masse dieser Betriebe kann 
aber nicht ausreichend betreut werden, weil dazu das notige Personal und die 
entsprechenden Mittel fehlen. 
Durch die Einfiihrung eines Gutezeichens haben sich einige Gartenbaubetriebe der 
Sondergruppen .,Blumenzwiebeln und -knollen", .,Jungpflanzen", .,Cyclamen-
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ziichter". .,Acerca" und .,Stauden" bereit erklart, sich einer laufenden Kontrolle 
<lurch das Pflanzenschutzamt zu unterziehen. Diese Betriebe werden bevorzugt auf
gesud:J.t und beraten. In der Kommission fur die Anerkennung dieser Betriebe ist 
das Pflanzenschutzamt ebenfalls vertreten. 
B 1 a t  t 1 a u  s e sind in fast all en Gartnereien in mehr oder weniger starkem Aus
mafle aufgetreten. In den gut geleiteten Betrieben wird aber haufig vorbeugend 
mit E 605 gespritzt oder mit Hexamitteln gerauchert, so dafl der Blattlausbefall 
heute kein Problem mehr ist. Schwieriger ist die Lage bei den S c  h i  1 d 1 a u  s en, 
die an Myrten, Lorbeer, Evonymus, Oleander und anderen immergriinen 
Gewadlsen haufig vorkommen und nur mangelhaft bekampft werden ki:innen. 
Die Stauden haben im vergangenen Winter sehr stark unter den herrschenden 
Kahlfrosten gelitten, die einen groflen Ausfall an vielen Arten und Sorten zur 
Folge hatten. Auch die iibergrofle Nasse des Sommers hat sehr geschadet. Ins
besondere litten auf feuchten Boden im Freiland vorkultivierte Treiberiken. An 
Nelken trat in manchen Betrieben N e  1 k e n s  c h w a r  z e ,  an Nelken und Chrysan
themen Ro s t  und an vielen anderen Zierpflanzen Me h 1 t a u  auf. Besondere Sorge 
machte in einer Cyclamenkultur die We 1 k e ,  die damit eindeutig auch in unserem 
Bezirk zum ersten Male beobachtet wurde. Befallen waren nur zugekaufte Pflanzen. 
Es wurden alle Vorkehrungen getroffen, um die Krankheit auf den Herd zu 
beschranken. 
In verschiedenen and er en Betrieben wurde die Wu r z  e 1 b ra u n e festgestellt, die 
aber nur an wenigen Pflanzen, die zu feucht gehalten waren, beobachtet werden 
konnte. 
Hin und wieder wurden B 1 a t  t a  1 c h e n  in Farnen und Chrysanthemen festgestellt. 
Es ist beabsichtigt, die Betreuung der Zierpflanzenbetriebe soweit als m6glich 
auszubauen. 

9. Vorratsschutz

K o r n kaf e r ,  K o r n m o t t e  und Me h l m o t t e  treten vielfach in Miihlen auf und 
in Bauernspeichern, die keine massiven Boden haben. Ma us e treten stellenweise 
starker auf. S p e c k k a f e r  und K a s e  f l  i e g e n  sind besonders dort zu finden, wo 
Fleischvornite ohne Fhegenschutz dem Zuflug dieser Tiere ausgesetzt sind. 
Ziel der Beratungen und Bekampfungen war in allen Fallen, besonders bei den 
Landfrauen, die Aufklarung uber das Zustandekommen des Befalls. Ein grofler Teil 
des Befalls ist auf mangelhafte Kenntnis der Vorbeugungs- und Bekampfungs
maflnahmen zuriickzufiihren. 
Die laufende Unterweisung der landwirtschaftlichen Lehrerinnen in allen Vorrats
schutzfragen erwies sich als sehr fruchtbar, da sie in ihren Beratungsbezirken 
standig m1t Vorratsschadlingen in Fiihlung kommen und ihre Kenntnisse iiber 
Vorbeugung und Bekampfung weitergeben ki:innen. Ebenso verhalt es sich bei den 
landwirtschaftlichen Lehrfrauen und Landwirtschaftsgehilfinnen. 
Die allen Madchenabteilungen der Landwirtschaftsschulen zur Verfiigung gestellten 
Pflanzen- und Vorratsschutzapotheken haben sich gut bewahrt und werden stark 
benutzt. 

10. HolzschU:tz

Im Auftrage der Hochbauabteilung des Niedersachsischen Finanzministeriums 
sollen im nachsten Jahre vom Pflanzenschutzamt Untersuchungen uber die Aus-
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breitung des H a u s  b o c k s  vorgenommen werden. Diese Verhandlungen sind 
bereits abgeschlossen. Die Untersuchungen erstrecken sich auf 20 Gemeinden in 
verschiedener Lage. 

11. Bienenschutz

Wahrend das Pflanzenschutzamt einerseits in seinen Vortragen und Veroffent
lichungen immer wieder auf den Bienenschutz hingewiesen hat, muB es anderer
seits bei etwaigen Streitfii.llen eine streng neutrale Haltung einnehmen. Es ist 
erfreulich festzustellen und sicher zu einem guten Teil der geleisteten Aufklarung 
des Pflanzenschutzamtes zuzuschreiben, daB die Zahl der Streitfalle im Abnehmen 
begriffen ist. In Schadensfii.llen erfolgt die Entnahme von Proben toter Bienen 
unter Hinzuziehung des Pflanzenschutzamtes. 

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Maikaier

Im Mai 1954 wurde im Raum Salzgitter-Wolfenbuttel-Goslar eine Maikafer
bekampfung in gr6Berer Form durchgefuhrt. In Erwartung eines Flugjahres, das 
sich im 4jahrigen Turnus wiederholt, waren schon in den Vorjahren durch Enger
lingsgrabungen und Auszahlungen alle Vorbereitungen so weit fortgeschritten, 
daB, verbunden mit dem Bild der jahrlichen Schaden, durch den EngerlingsfraB 
besonders an Ruben eine Bekampfung fur genau festgelegte Raume empfohlen 
werden konnte. Getragen wurde die Aktion von 4 Zuckerfabriken aus 42 Gemein
den, wahrend die fachlime Beratung der ganzen Durchfuhrung von 12 Angehorigen 
des Pflanzenschutzamtes ubernommen wurde. Der Umfang der Bekampfung ergibt 
sich aus folgenden Zahlen: 

2. Ratten

Anzahl der Gemeinden . . . . . . . . . . . . . . . . 42 
Zahl der eingesetzten GroBgerate . . . . . . 26 
Behandelte Flachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 ha . · 
Mittelverbrauch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 OOO kg. 

Im Vorjahre wurden in 10 geschlossenen Gemeinden durch das Pflanzenschutzamt 
Beispielsbekampfungen gegen Ratten mit cumarinhaltigen Streumitteln durch
gefiihrt. Die sehr guten Ergebnisse bestarkten die Auffassung des Pflanzenschutz
amtes, daB von der generellen Rattenbekampfung zugunsten einer gezielten und 
damit wirksameren Bekampfung abzuweichen ware. 
Das Niedersachsische Sozialministerium hat sich dieser Auffassung nicht ver
schlossen und eine Neufassung der fruheren Rattenverordnung erlassen. Auch von 
der Landbevolkerung wurden diese neuartigen Bekampfungsmethoden und -mittel 
mit Interesse aufgenommen und ubernommen, nachdem die Durchfiihrung der 
Rattenvertilgung in den letzten Jahren oft Unzufriedenheit hervorgerufen hatte. 
So wurden besonders im nordlichen Teil des Gebietes unter Beratung und 
Anleitung des Pflanzenschutzamtes uber 250 gezielte Entrattungen ganzer Ort
schaften teils unter Einschaltung geeigneter gewerblicher Schadlingsbekampfungs
betriebe, teils mit angelernten gemeindeangehorigen Kraften erfolgreich durch
gefiihrt. 
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3. Bisamratte

Die Bekampfung der Bisamratte liegt ebenfalls in den Handen des Pflanzenschutz
amtes. Bis vor wenigen Jahren wanderte dieser Schadling nur entlang der Elbe 
von Dannenberg ab nach Niedersachsen ein. Inzwischen erfolgte der Einbruch 
entlang der Zonengrenze mit Ausnahme der natiirlichen Hindernisse wie Harz 
usw. Bisher waren zwei Bisamjager tatig, sie haben im Berichtsjahre 995 Ratten 
erlegt. Da nunmehr aber samtliche Gewasser Niedersachsens unter Kontrolle 
genommen werden miissen, sind zwei weitere Bisamjager notwendig. Ziel der 
Bisamrattenbekampfung muB es sein, den Schadling von der Weser und ihren 
Nebenfliissen fernzuhalten. 

4. Augenstecklingspriifungen

Die Augenstecklingspriifung wurde 1954 an 124 Proben durchgefiihrt. Fur den 
Winter 1954/55 stehen noch weitere 500 Proben an, fur die Gewachshausraum noch 
zugemietet werden muB, da jede Probe mit 50 Einzelstecklingen 0,5 qm Tischflache 
ben6tigt und nur 120 qm Tisdlflache in den Hausern zur Verfiigung steht. 

5. Nematodenuntersuchungen

Die Zahl der im Jahre 1954 durchgefiihrten Nematodenuntersuchungen betrug 
85 000. Diese 85 OOO Proben stellen eine Menge von 21,25 t Erde dar, die getrocknet, 
gespult und genau untersucht werden muB. In den beiden Untersuchungsraumen 
von je 20 qm Gr6Be ist damit aber die Grenze der Leistungsfahigkeit auch end
gultig erreicht. Die im Jahre 1954 <lurch die Probenahme erfaBten Flachen umfaflten 
16700 ha. 
Neben der Untersuchung der Proben, von denen im allgemeinen 4 Stuck je ha, in 
anderen Fallen nach Bedarf auch mehr entnommen werden, spielt eine sorgfaltige 
Probenahme die groBte Rolle. S1e erfordert von den Technikern der beteiligten 
Bezirksstellen nicht nur ein hohes MaB an Arbeit, sondern auch Verantwortung 
und Geschick zum Organisieren. Die Zuverlassigkeit der Untersuchungsmethode 
hat sich bei Kontrollen immer wieder bestatigt. Seit einigen Wochen werden 
bestimmte Fragen von einem eigens dafiir bestimmten Wissenschaftler bearbeitet. 

IV. Versud1statigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

An der M i t t  e 1 p r ii.f u n  g war das Pflanzenschutzamt Hannover wie folgt beteiligt: 

a) Beizmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 
b) Unkrautmittel .................................. 24 
c) Phytophthora-MitteI ............................ 20 
d) Mittel gegen beiBende und saugende Insekten .... 39 
e) Kornkafermittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
f) Winterspritzmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
g) Mittel gegen Bodenschadlinge .................... 16 
h) Rattenmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
i) Wuhlmausmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
k) Mittel in der Vorprufung ........................ 46 

Insgesamt: 237 Mittel. 
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Bei der G e  r a t e  p r ii f.u n g wurden mehrere Gespann- und Schlepperaufbaugerate 
sowie einige Schlauche im Einsatz erprobt. 

2. Eigene Versudle

Neben der amtlichen Mittel- und Geratepriifung hat das Pflanzenschutzamt eine 
gr6Bere Anzahl von anderen Versuchen durchgefuhrt, die zur Klarung von Frage
stellungen dienten, die fur die Praxis von unmittelbarer Bedeutung sind. Es handelt 
sich dabei sowohl um die Ausarbeitung neuer Verfahren als auch um die An
wendung bereits anerkannter Mittel fur besondere Zwecke. Die wichtigsten Unter
suchungen dienten zur Klarung folgender Fragen: 

a) Herabsetzung der Spritzbriihemenge .
b) Bestimmung der Spritztermine
c) Geschmacksbeeinflussung durch Pflanzenschutzmittel
d) Spezielle Behandlung in Sonderkulturen
e) Lagerungsfahigkeit von Mausebekampfungsmitteln
f) Ausarbeitung eines Verfahrens zur Erdmausbekampfung
g) Dberwinterung der Griinen Pfirsichblattlaus an Prunus-Arten
h) Methoden zur Bekampfung der Zwiebel- und M6hrenfliege
i) Mittel und Verfahren zur Riibenblattwanzenbekampfung
j) Unkrautbekampfung auf Wiesen und Weiden
k) Bekampfung holziger Unkrauter
1) Versuche zur Wiesenschnaken- (Tipula-) Bekampfung
m) Vermeidung von Bienenschaden
n) Wirkung der Pflanzenschutzmittel auf Fische, Wild usw.

Die meisten dieser Untersuchungen gelangten bereits zum AbschluB; ihre Ergeb
nisse wurden der Praxis zuganglich gemacht. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdlau)

1. Ausfuhr

Die phytosanitare Abfertigung der Ausfuhrsendungen erfolgt bei Saatkartoffeln 
am Verladeort und betrug 1954 35 lOOt. Wenn es sich auch meist um Waggon
ladungen handelt, so ist die Zahl der Untersuchungen doch sehr groB. Vorbesichti
gungen, wiederholte Besichtigungen und die Untersuchung von Ladungen, die aus 
mehreren Partien bestehen, verursachen einen so hohen Arbeitsaufwand, daB fast 
samtliche Mitarbeiter der Bezirksstellen mit Pflanzkartoffelanbau wahrend der 
Exportsaison im Herbst und Friihjahr nur fur Exportabnahme benotigt werden. 
Von der Pflanzenbeschaustelle Braunschweig und einer voriibergehend fur Exporte 
in die Ostzone eingerichteten Pflanzenbeschaustelle in Vorsfelde sind 1954 
214 500 t Kartoffeln und 23 600 t Gem use und Obst abgefertigt worden. Die 
genannten Mengen an Kartoffeln sowie an Obst und Gemiise setzen sich aus 
16 883 Einzelsendungen zusammen, die untersucht werden muBten und mit 
Gesundheitszeugnissen versehen wutden. 
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2. Einfuhr

Die Einfuhr ist in unserem Gebiete, das keine gemeinsamen Grenzen mit dem 
Ausland besitzt, gering und auf kleinere Sendungen beschrankt, die uber den 

Flugplatz Langenhagen oder uber Bahn- und Postzollamt Hannover in das Inland 

kommen. 
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Land Nordrhein-Westfalen 

Pftanzensdmtzamt Bonn 

Leiter: Oberlandwirtscbaftsrat Dr. Gustav Schumach e r. 

Anschrift: (22c) Bonn a. Rh., Weberstrafle 59a. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) 0 r g a n  i s  a t  i o n: Das Jahr 1954 brachte einschneidende organisatorische Ver
anderungen mit sich. Die drei Auflenstellen des Pflanzenschutzamtes (je eine fiir
einen Regierungsbezirk) wurden auf Beschlufl des Hauptausschusses der Land
wirtschaftskammer Rheinland aufgelbst, gleichzeitig wurde die Zahl der Kreis
pflanzenschutztechniker von 26 auf 14 verringert. Den verbliebenen Technikern
wurden groflere Gebiete, meistens je zwei Kreise, zugewiesen. Jeder Techniker
hat nunmehr etwa 60000ha landwirtschaftliche Nutzflache zu betreuen.
Die Aufgaben des Pflanzenschutzes in den Kreisen wurden vom 1. Juli ab den
Kreiskammergeschaftsfiihrern - als Landesbeauftragten im Kreise - verantwort
lich ubertragen (vgl. Min. Bl. NRW Jg. 1, S. 571 und D. M. d. Landw.-Kamm. Rhld.
Bd. 38, 4. 9. 54). Ihnen sind auch die Techniker unterstellt.
Die Verbindung zwischen dem Pflanzenschutzamt und den Landwirtschaftsschulen
bzw. den Kreiskamrnergeschaftsfiihrern wird nach dem Wegfall der Auflenstellen
durch drei Referenten des Amtes unterhalten, fiir die Planstellen zur Verfiigung
stehen.
Neben diesen Veranderungen personeller Art waren auch solche materieller Natur
zu verzeichnen. Der Herr Minister fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten des
Landes Nordrhein-Westfalen ordnete den Verkauf der landeseigenen Gerate an,
der z. Z. noch im Gange ist und bei der Praxis lebhaftes Interesse findet. Unter
den am Erwerb interessierten Stellen und Personen wurden und werden mit
Vorrang diejenigen berucksichtigt, in deren Handen die Gerate auch weiterhin
m6glid1st der Allgemeinheit zur Verfiigung stehen, in erster Linie die Gemeinden
bzw. die Ortsbauernschaften. Der Ubergang der Gerate in Privathand ist sehr zu
begru.Ben, weil damit die manchmal recht zeitraubende Uberwachung durch die
Techniker entfallt und die Techniker for ihre eigentlichen Aufgaben, insbesondere
die der systematischen Schadlingsbeobachtung und Beratung, mehr Zeit gewinnen.
In diesem Jahre muflten auf Grund der Verordnung zur Bekampfung des Kartoffel
ka-fers im Lande Nordrhein-Westfalen v. 2. 3. 54 erstmalig die bisher vom Lande
unentgeltlich gelieferten Kartoffelkaferbekampfungsmittel von den Bauern selbst
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gekauft werden. Ob diese Regelung kunftig eine Beeintrachtigung der Bekampfung 
nach sich ziehen wird, kann noch nicht gesagt werden, da der Befall im Berichts
jahre sehr schwach war und Bekampfungen im grofleren Ausmafl nicht erforderte. 

b) P e r s o n  a l  v e r h  a l  t n i  s s e: Nach der Neuorganisation hat das Pflanzenschutz
amt Bonn nunmehr folgendes Personal:

Wissenschaftler (einschl. Leiter) ..... . 
Sachbearbeiter ..................... . 
Techmsche Kriifte .................. . 
Biirokriifte ........................ . 
8onstige **) ....................•.... 
Sachverstiindige fur Pflanzenbeschau .. 

planmiiBig 

10 
4 

20 
8 
5 

3 

') Darunter 2 Volontiirinnen fiir Laborantinnenausbildung. 
'*) Hausmeister, Kraftfahrer, Versuchsarbelter, Putzfrauen. 

auBerplanmiiBig 

5 

6 *) 

AuBerdem 15 Studenten vom 1. 5.-20. 7. im Blattlausbeobachtungsdienst, 6 Studenten 
vom 1. 9.-31. 10. bzw. (2) 30. 11. im San-Jose-Suchdienst. 

Am Ende des J ahres schied Landwirtschaftsrat Dr. Bernhard K e s s  1 e r  wegen 
Erreichung der Altersgrenze aus dem Dienst (vgl. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. [Braunschweig] 7. 1955, 20). 

2. Auiklarung und Ausbildung, Presse, Rundiunk, Beteiligung an Ausstellungen

In zahlreichen V o  r t  r a g e  n vor Landwirten, Obst- und Gemusebauern, Beratungs
kraften, Obstbaum- und Pflanzenschutzwarten wurden viele Gebiete des Pflanzen
schutzes behandelt. Kurzere A u  f s a t  z e iiber Krankheiten und Schadlinge und ihre 
Bekampfung wurden je nach Bedarf in der ,,Landwirtschaftlichen Zeitschrift der 
Nord-Rheinprovinz" veroffentlicht. In der ,, Rheinischen Monatsschrift fur Gemuse-, 
Obst- und Gartenbau" wurden laufend Hinweise auf die Pflanzenschutzmaflnahmen 
des jeweils folgenden Monats gegeben. Sie sollen, zusammen mit den Spritz
planen des Pflanzenschutzamtes fur den Obstbau, vor allem die verstandnisvolle 
Aufnahme der Warnmeldungen ermoglichen und die zu treffenden Vorbereitungen 
erleichtern. Die W a r n m e l d u n g e n  erscheinen allenthalben in der Tagespresse, 
der sie durch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zugeleitet werden. Weiterhin 
werden die Warnmeldungen 'durch den Rundfunk, die Landwirtschaftsschulen und 
Wirtschaftsberatungsstellen, die Berater und Pflanzenschutztechniker, die 
Genossenschaften, Versteigerungen und den Landhandel verbreitet. Zusammen 
mit der Gesundheitsbeh6rde fanden zahlreiche Unterweisungen uber die Gift
bestimmungen mit anschlieflender Prufung statt. Der Prufung unterzogen sich etwa 
300-400 Personen, die ·bei Genossenschaften sowie im Land- und Samenhandel
beschaftigt sind.
Die Fortbildung der Techniker wurde u. a. durch Informationsrundbriefe gefordert,
entsprechende Informationen auf ihrem Gebiete erhielten auch die Forstamter.
Den landwirtschaftlichen Lehrerinnen wurde Material uber Vorratsschutz und die
Schadlingsbekampfung im Hausgarten zugestellt. In verschiedenen Lehrgangen
wurden die Berichterstatter des Statistischen Landesamtes geschult. Ein besonderes
Anliegen des Pflanzenschutzamtes war die Ausbildung von Wuhlmausbekampfern.
Auf Grund der Zulassung der von Herzschen Patrone zur Wuhlmausbekampfung
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durch den Herrn Minister*) kannten etwa 450 Persanen im AnschluB an ent
sprechende Lehrgiinge die Erlaubnis zur Anwendung der Phaspharwasserstaff
patrone erhalten. 
Fur einen F i l m  der Landwirtschaftskammer Rheinland wurden einige Ausschnitte 
aus der Tiitigkeit des Amtes aufgenammen. 
Der Nardwestdeutsche R u n d f u n k  brachte verschiedene Repartagen zusammen 
mit dem Leiter ader mit Sachbearbeitern des Amtes. 

Vam 15. April bis zum 31. Mai veranstaltete das Pflanzenschutzamt zusammen 
mit der Grugaparkverwaltung und der Staatlichen Vagelschutzwarte Essen-Alten
hundem eine A u s s t e l l u n g  .,Erntesicherung durch Pflanzenschutz" in Essen im 
Grugapark. Vam 1.-10. Oktaber fand eine zweite Ausstellung im Rahmen der 
,,HEGA" (Heim- und Gartenausstellung) in Aachen statt. Dari.iber hinaus wurden 
nach einige kleinere Ausstellungen veranstaltet bzw. mit Material des Amtes 
beschickt. 

3. Auskunits- und Beratungstatigkeit

Zahlreiche Auskunfte wurden auf Grund van Einsendungen ader mi.indlichen 
Anfragen gegeben, vielfach wurden Beratungen nach Untersuchungen an Ort und 
Stelle erteilt. 

Verschiedentlich wurde das Arnt fiir Gutachten in Anspruch genammen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Als Grundlage fur die manatlichen Berichte an die vargesetzten Dienststellen i.iber 
das Auftreten van Krankheiten und Schiidlingen dienen die Meldungen der Kreis
stellen sawie die Beabachtungen der Vertrauensleute fiir Pflanzenschutz. 

Berichte uber das Auftreten von Krankheiten und Schiidlingen im Forst geben die 
Farstiimter. 

Im W a r n d i e n s t  wurden im Berichtsjahr 27 Warnmeldungen herausgegeben 
und zwar: 

1. Fi.ir den A c k e r  b a u  : Am 6. 5. (Ri.ibenschiidlinge einschl. Ri.ibenaaskiifer), am 
26. 5. (Blattliiuse an Ri.iben), am 1. 6. (Phytaphtlwra), am 21. 6. (Phytaphthora), am 
12. 7. (Cercospora), am 19. 7. (Phytophthora), am 6. 8. (Phytophthora, Cercospora),
am 20. 9. (Diimpfung braunfauler Kartaffeln) und am 30. 11. (Feldmaus, Unkraut).

2. Fi.ir den G e m  i.i s e b a u: Am 28. 4. (Kahlfliege, Kahltriebri.iBler, Mauszahnri.iBler,
Erdflohe), am 11. 5. (Spargelfliege), am 26. 5. (Zwiebelfliege), am 26. 7. (Erdflbhe,
KohlweiJHinge, Kahlschabe, Kohifliege), am 6. 8. (Kahlfliege, Drehherzmi.icke, Erd
flohe, KahlweiBlinge, Kohlschabe, Kahlblattlaus, Sellerieblattfleck.enkrankheit,
Pilzkrankheiten an Tomaten).

3. Fi.ir den O b s t  b au: Am 22. 3. (Pfirsichkriiuselkrankheit, Pfirsichblattlaus), am
1. 4. (Scharf, Galdafter), am 10. 4. (Apfelbli.itenstecher, Capua, Frostspanner, Apfel
blattlaus, Scharf), am 22. 4. (Schorf, Wickler, Frostspanner- und Gespinstmotten
raupen), am 6. 5. (Pflaumensiigewespe, Rote Spinne, Birnensiigewespe, Schorf), am
11. 5. (Erdbeerbli.iten- und -stengelstecher, Rote Spinne, Apfelsagewespe), am 1. 6. 

*) Runderl. d. R. u. Pr. M. f. E. u. L. v. 2. 9. 1936 - II A 2 - 2715; Erl. d. M. f. Arb., Soz. 
u. Wiederaufbau d. L. N. W. v. 5. 3. 1954 - III B/2 - 22 - 5; Erl. d. M. f. Arb., Soz. u.
Wiederaufb. d. L. N. W. v. 9. 4. 1954 - III B/3 - 22 - 5.
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(Scharf, Blattlaus, Blutlaus, Rote Spinne), am 21. 6. (Apfelwickler, Capua, Scharf), 
am 12. 7. (Scharf, Rote Spinne, Capua, Apfelwickler), am 26. 7. (Mehlige Pfirsich
laus, Mehlige Pflaumenlaus, Rote Spinne, Apfelgespinstmottenfalter, Apfelblattlaus 
und Blutlaus, Birnenblattsauger), am 23. 10. (Birnenknospenstecher) und am 20. 11. 
(SchrotschuBkrankheit am Pfirsich). 

4. Fiir den Fo r s t  s c h u t  z: Am 3. 5. (GroBer Brauner Riisselkafer). Das Pflanzen
schutzamt ist bestrebt, das Beobachternetz auszubauen und eine m6glichst genaue
Anpassung der Warnmeldungen an 6rtlich abweichende Verhaltnisse zu erzielen.
Mit Hilfe lokaler Organisationen soll die Verbreitung der Warnmeldungen bis
zum einzelnen Anbauer sichergestellt werden.

5. Zusammenarbeit mit anderen lnstituten, Behiirden und Verbanden sowie mit
dem Schadlingsbekampfungsgewerbe

Von den Instituten, mit denen das Pflanzenschutzamt eine rege Zusammenarbeit 
pflegt, m6gen das Institut fiir Pflanzenkrankheiten und das Pharmakologische 
Institut der Universitat Bonn sowie die Institute fiir Haddruchtbau (AuBenstelle 
Elsdorf) und fiir Gemusebau und Unkrautforschung der Biologischen Bundesanstalt 
besonders hervorgehoben werden. Bei der GroBaktion zur Bekampfung der virus
ubertragenden Blattlause an Ruben arbeitete das Arnt eng mit dem Riibenbauer
verband und mit dem Verband gepriifter Obstbaum- und Pflanzenschutzwarte 
zusammen. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Sa a t r e i n i g u n g s - u n d  B e i zko n t r o l l e: Die Zahl der angeschlossenel} An
lagen betrug im Berichtsjahre 334. Insgesamt wurden 1666 Proben gezogen, und 
zwar 987 Reinheits- und 679 Beizproben. 

Die Untersuchung der Reinheitsproben hatte folgendes Ergebnis: 

852 (86,3 °/o) iiber 98 0/o Reinheit 
80 ( 8,1 °/o) zwischen 96 und 98 0/o Reinheit 
55 ( 5,6 0/o) unter 96 0/o Reinheit. 

Von den Beizproben erwiesen sich: 

390 (57,4 0/o) als richtig gebeizt 
169 (24,9 °/o) als untergebeizt und 
120 (17,7 O/o) als iibergebeizt. 

Das Bedienungspersonal der Anlagen wurde vom 12.-14. Januar in einem beson
deren Lehrgang geschult. 
Durch einen ErlaB des Herrn Bundesministers fiir Ernahrung, Landwirtschaft und 
Forsten war das Pflanzenschutzamt beauftragt, fiir die Dauer von 6 Monaten 
systematische Untersuchungen von importiertem Getreide auf Schadlingsbefall 
durchzufiihren. Die Aktion begann am 15. August. Bis zu ihrem Ende, das jedoch 
nicht mehr in das Berichtsjahr fiel, wurden 1666 Proben aus 242 Partien mit einem 
Gesamtgewicht von 128 143 t gezogen. Davon waren 359 ( = 21,54 °/o) befallen. 
Zur P r ii f u n g  v o n  Ka r t o f f e l n  auf Sortenechtheit und Sortenreinheit wurden 
Lichtkeimpriifungen durchgefiihrt. Dabei erwiesen sich 41 0/o der Proben als sorten
echt und sortenrein, 26 °/o als nicht sortenecht und 33 0/o als nicht sortenrein. Zur 
Feststellung von Mangeln der Gesundheit beim Wachstum wurden 28 Kartoffel
bestandsgutachten erstattet. 
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Nachdem bereits im Fri.ihjahr mit dem Einbringen von Erdproben zur Untersuchung 
auf Befall mi t K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n begonnen word en war, wurde die Aktion 
im Oktober in den Gemeinden Kaarst (Kr. Grevenbroich). Schiefbahn, Willich, 
Osterrath und Fischeln (Kr. Kempen-Krefeld) wieder aufgenommen. In samtlichen 
Feldern dieser Gemeinden haben 20 Probenehmer mehr als 20 OOO Proben ein
gebracht; zusammen mit den im Fnihjahr entnommenen wurden insgesamt 
30700 Proben im Laboratorium des Pflanzenschutzamtes in Krefeld untersucht. 
Im Suchdienst zur Feststellung des Umfanges der Verseuchung durch die S a n  -
J o se - S c  h i  1 d 1 a u  s wurden durch die hauptamtlichen Begeher Baumschul
quartiere und Erwerbsobstanlagen und vom September an durch zusatzlich ein
gestellte Studenten Haus- und Siedlergarten untersucht. Die als verdachtig ein
gesammelten Proben zeigten keinen Befall durch die gefahrliche Schildlaus. 
Im Weinbau wurden im Juni und Juli durch den Bezirkssachverstandigen,Kon
trollen auf R e  b 1 a u  s befall durchgefiihrt. Es fanden sich weder Befall noch reblaus
verdachtige Erscheinungen. 

II. Wichtige l<rankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1954

1. Witterungseinfliisse und allgemeine Schadlinge

Im Februar entstanden durch K a h l f r6s t e  erhebliche Schaden an Wintergerste 
(bis zu 700/o). auch an Klee und Weizen und an Wintergemiise. Unter dem Frost 
litten auch die eingemieteten Kartoffeln, Ri.iben und Mohren und die Kartoffeln 
in den Vorkeimhausern. Erdbeeren waren in einigen Fallen bis zu 60 0/o geschadigt. 
Nachtfroste im April (bis zu -6° C) schadigten Gemuse, Frtihkartoffeln und 
Obstbliite. 
Die bis Ende Mai anhaltende Trockenheit behinderte besonders das Auflaufen und 
das erste Wachstum der Hackfrucht und begi.instigte andererseits, vor allem <lurch 
zwei Warmeperioden im Mai, die Entwicklung, Vermehrung und Schadwirkung 
vieler tierischer Schadlinge (Insekten und Spinnmilben). 
Am 29. Mai setzte mit starkem Regenfall und Temperaturri.ickgang die feuchte und 
ziemlich ki.ihle Witterung ein, die mit geringen Unterbrechungen den ganzen 
Sommer, bzw. den Rest des Jahres hindurch angehalten hat. 
Im Juni entstanden im Krefelaer und Aachener Gebiet 6rtliche H a g e  1 s ch a d e n ,  
im Juli auch im Oberbergischen Kreis, im Gebiet der RuhrgroBstadte und im 
Kr. Grevenbroich. 
Besonders abnorm waren die Temperaturverhaltnisse im Juli. In diesem normaler
weise warmsten Monat des Jahres wurde im ganzen Nordrheingebiet nur ein 
einziger Sommertag (von der Wetterwarte Bonn) registriert. Die ki.ihle und feuchte 
Witterung behinderte und verzogerte die Heu- und Getreideernte stark. Noch um 
die Augustmitte war in der Eitel das erste Heu nicht vollig eingebracht, der zweite 
Schnitt konnte z. T. nicht ganz eingebracht werden, und viel Grummet verdarb. 
Die Getreideernte war durch La g e r  u n g vielfach auBerordentlich erschwert, 
besonders bei Kleeuntersaat. Selbst in der Niederung zwischen Bonn, Di.iren und 
Krefeld-Di.isseldorf war die Ernte Ende August noch nicht beendet. In den Kreisen 
Schleiden und Monschau verzogerte sie sich bis weit in den Oktober hinein; am 
20. Oktober stand im Monschauer Gebiet noch ein groBer Teil der Haferernte auf
den Feldern. Auch die Hackfruchternte und die Herbsteinsaat wurden erheblich
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verzogert. Durch die Nasse auf den Feldern wurden beim Abfa hren der Ruben die 
Boden teilweise sehr in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuchtigkeit behinderte die 
letzten Feldarbeiten bis zum Jahresende, und die junge Saat litt stellenwe ise unter 
N asseschaden. 
Trotz des nassen Wetters, wahrscheinlich begunstigt <lurch das lange Stehen der 
Getreidehocken auf den Feldern, kam es in einigen Gebieten, besonders in den 
Kreisen Euskirchen und Schleiden, stellenweise auch in den Kreisen Bonn, Koln, 
Bergheim und Diisseldorf-Mettmann zu einem starkeren bis bedrohlichen An
wachsen der F e  Id m a  u s  plage. Starke W ii h I m  a u  s schaden wurden iiberall, 
besonders in Garten und Obstanlagen beobachtet. Die R a t t e  n plage in den land
wirtschaftlichen Gehoften ist im Laufe des Jahres etwas zuriic:kgegangen. 
K a n i n ch e n schaden wurden - trotz der Myxomatose - immer wieder, beson
ders in den Kreisen Schleiden, Geldern, Moers und in den Ru hrgroBstadten, fest
gestellt. Von Juli ab machte sich eine zunehmende S ch n e cke nplage bemerkbar, 
die bis in das relativ milde Spatjahr anhielt. Sonst sind von allgemeinen Schadlin
gen zu nennen: D r a h  t w u r m e r, E n g e r l i n g e  (Kr. Koln und Siegkreis), 
S p er ling e , Kr a h e  n , W i 1 d t a u  b e n  , seltener E 1 s t e r n  und H a u s  t a u  b e n. 
S ch w a r z  w i Id schaden wurden aus den Kreisen Schleiden, Monschau und dem 
Siegkreis bekannt, R o t  w i 1 d schaden waren seltener zu verzeichnen. 

2. Unkrauter

Die hohen Niederschlage und die Verzogerung der Getreide- und Hac:kfruchternte 
sowie das Zusammenbrechen vieler Kartoffelbestande <lurch die Krautfaule lange 
vor der Ernte begunstigten das Aufkommen der Unkrauter auBerordentlich stark. 
Am verbreitetsten und lastigsten waren: A ck e r d i s t e l ,  F r a n z o s e n kr a u t, 
Me l d e, V o g e l m i e r e ,  H e d e rich, K o r n b l u m e, Low e n z a h n, H u f 
l a t t i ch ,  Br e n n e s sel, Wi n d h a l m, A cke r s e n f ,  S a u e r am p f e r, A cke r 
w i n  d e  , Wi cke n, K 1 e t t  e n  1 a b k  r au t , H a h n e  n f u B , P e s t  w u r z und H e rb s t -
z e i t l  o s e, weiterhin N a  c h t s cha t t  e n, K n  6 t e r  i c h, K r e  u z k r a u  t, Ba r e  n -
k l a  u und schlieBlich A cke r f u ch s s ch w a n z, K a m i l l e, Kl a t s chm o h n, 
We g e r i ch ,  B i n g e l k r  a u  t und Bi n s  e n. 

3. Getreide

An der Wintergerste zeigte sich im Fruhjahr starker Me h l t a u befall, am Roggen 
traten vereinzelt F u s a r i u m  und (am Niederrhein) vielfach St o cka lch en auf. 
Im Juni und Juli war Befall <lurch G e t r e i d e h a h n ch e n  zu beobachten. In der 
nassen Zeit wurden haufig F u B kr a n kh e i t e n  beobachtet. Am Weizen traten 
Me h l t a u, G e l b r o s t  und Br a u n s p e l z i g k e i t  stark auf, F l u g b r a n d  und 
S t e i n b r a n d  nur gering. G e r s t e n f l u g b r a n d  war verbreitet, S t r e i f e n 
kr.a n kh e i t  haufiger an der Sommergerste zu finden, G e r s t e n h a r t b r a nd ver
einzelt. Infolge der Nasse und der Iangen Verzogerung der Ernte trat namentlich in 
denHohengebieten eine starke Verpilzung des Getreides, sowohl auf demHalm als 
auch in der Hocke, <lurch Fusarium und Sch w a r z e p i l z e  ein. 
Die Wintersaat war stark <lurch S ch n e cke n heimgesucht, auch Fusarium- und 
Nasseschaden traten auf, seltener G e t  r e  i d  e I a u  f k  a f e r  und an Gerste 
(Kr. Kempen-Krefeld) F r  i t  f l  i e g e n  b e  fa  11. SchlieBlich kamen noch Schaden durch 
Wi l d- u n d  Hau sta u b e n  sowie <lurch F e l d m a u s e  dazu. Ein Teil der beob
achteten Schaden diirfte auch auf Mangel am Saatgut (Auswuchs, Bruch, Pilzbefall) 
zuruckgehen. Stellenweise war Neueinsaat erforderlich. 
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4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n
Der K a r t o f f e l k a f e r befall war im Berichtsjahre im allgemeinen schwach. Die
Anordnung allgemeiner Bekampfungsmaflnahmen wurde deshalb der Verant
wortung der Gemeinden uberlassen, in Zweifelsfallen lag die Entscheidung beim
Kreiskammergeschaftsfuhrer.
Starke Schad en entstanden durch die K r a u t- u n d K n  o 11 e n  f a  u 1 e. Die ersten
Ausbruche der Krankheit wurden im letzten Junidrittel beobachtet. Im September
waren alle Bestande, selbst in den Hohengebieten, befallen. Erhebungen des
Pflanzenschutzamtes ergaben, dafl im Durchschnitt 5-10 °/o der Knollen befallen
waren, in Einzelfallen 20 9/o und mehr. Die Phytophthora-Beka.mpfung war durch
die nasse Witterung stark behindert, auflerdem durch die anderweitige Beanspru
chung der Spritzwarte und einer Anzahl von Geraten wahrend der Systoxbehand
lung der Rlibenfelder gegen die Blattlause. Hinzu kam, daB die trockenen oder
trockeneren Tage, die fur die Behandlung hatten ausgenutzt werden kbnnen, der
Getreideernte gewidmet werden muBten. Vielfach wurden auch A b b a  u -
e r  s c h e  i n  u n g e n ,  S c h w a r z  b e  i n  i g k e i t  und Rh i z o c t on i a beobachtet, auch
waren die Kartoffeln stark von B 1 a t  t 1 a u  s e n  befallen.

b) R u b e n
Die Trockenheit des Fruhjahrs und besonders die beiden schonen Wetterperioden
im Mai begunstigten verschiedene tierische Schadlinge, wahrend sie umgekehrt
das Wachstum der Ruben verzogerten. An den auflaufenden Ruben wurde
wiederum der M o o s  k n  o p  f k a f e r  schadlich, vor all em an den Feldrandern.
Schaden von ortlicher Bedeutung verursachte auch der D r  a h  t w u r m ,  im ubrigen
waren meistens mehrere Schadlingsarten daran beteiligt. Interessant war, daB der
G old s t r e i f i g e  S c h ild k a f e r  (Cassida nobilis) in diesem Jahre haufiger
bemerkt werden konnte als der N e  b l i  g e S c h i 1 d k  a f  e r  (C. nebulosa), wenigstens
im Imaginalstadium. Nennenswerte Schaden sind jedoch nicht bekannt geworden.
Die F u t t e r w a n z e  war, besonders in der Nachbarschaft baumbestandener
StraBen, haufig auf den Rubenfeldern zu finden.
Am 6. Mai wurde in einer Warnmeldung auf die Gefahr hingewiesen, die durch den
R ii b e  n a a s k  a f e r  und die gleichzeitig mit ihm aufgetretenen Schadlinge drohte.
Bekampfungen sollten aus Grunden der Wirtschaftlichkeit (bevorstehende Systox
spritzungen und zu erwartende Cercospora-Bekampfungen) erst nach eingehender
Kontrolle der Felder vorgenommen werden.
Die B 1 a t  t l  a u  s entwicklung erreichte in der 2. Warmeperiode des Mai in
geschutzten Lagen in Orts- und Waldnahe bereits den kritischen Stand. Deshalb
wurde fur solche Falle am 26. 5. eine Vorbehandlung der Felder mit Estermitteln
empfohlen. Es erschien nicht tunlich, schon zu dieser Zeit die geplante Grofl
bekampfungsaktion mit Systox anlaufen zu lassen. Der Abflug der La.use von den
Winterwirten w·ar noch nicht beendet, auBerdem waren die Ruben in ihrer Ent
wick.lung noch zuruck und teilweise noch nicht vereinzelt. Die geringe von den
kleinen Rubenpflanzchen aufgenommene Wirkstoffmenge ware beim Wachstum,
vor allem bei raschem Wachstum nach etwaigen Regenfallen, bald auf eine
ungenugende Konzentration abgesunken. Die beiden geplanten Spritzungen hatten
dann nicht ausgereicht, und die Behandlung ware verteuert warden. Der schwache
Cercospora-Befall verstarkte sich in der zweiten Augusthalfte etwas, die Schaden
blieben jedoch im allgemeinen gering.
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5. Futter- und Handelspflanzen (einschl. Olfriic:bte)

Im Friihjahr wurde am Niederrhein S t o ck a l chen befall an Klee beobachtet, im 
Sommer vereinzelt das Auftreten des K l e e t e u fe l s  (Orobanche). Vereinzelt 
traten auch S t e n g e l b r e n n e r  und der K l e e s a m e n s t e che r (sog. Spitz
mauschen, Apion) auf. In der nassen Zeit wurde liber M e hl t a u  an Klee und ii.her 
B 1 a t t  fle ck e n k r  a n k h  e i t  e n  an Luzerne sowie liber W e  1 k e  e r  s eh e i n  u n g  e n  
an Luzerne durch Fusarium berichtet. Im Herbst waren die Kleeschlage in einigen 
Gebieten von F e  1 d m a  u s e n  befallen. 

6. Gemiise

In den letzten Apriltagen begann die Eiablage der K o h  1 fl i e g e. Neben den 
Ko hl t r i e b r ii B l e r n  wurden auch M a u s z a hn ruB l e r  (Baris-Arten) beobachtet. 
Ende April und besonders im Mai waren E r  d fl i::i he sehr lastig. Im Juli wurde ii.her 
ausgedehnte Schaden durch K o hl d r e hher z mii ck e berichtet. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, daB in verschiedenen Fallen Klemmherzigkeit und Herzlosigkeit 
als Drehherzmii.ckenschaden angesprochen warden sind. Ende Juli war K o hl
m o t t e n- (Kohlschaben-) Falterflug zu beobachten. Schaden durch K o hl w e i B
l i n g e  traten im Norden und Westen des Gebietes auf; sie waren im allgemeinen 
nicht stark, dagegen wurde sehr iiber E u 1 e n  r a u  pe n fraB geklagt. Im Vorgebirge 
und an and er en Stell en trat in starkerem MaBe die A ck e r  b o h  n e n  m i n i  e r  -
fl i e g e auf. Im September wurden im Gebiete der Versteigerung Bliesheim 
(Kr. Euskirchen) am angelieferten Rosenkohl Fliegenmaden in den · Ri::ischen 
gefunden. Ein Bericht iiber diese Schaden, ihre Urheber und die vorlaufigen 
Bekampfungsmi::iglichkeiten von H. B 1 u n ck und F. L e uchs ist in der Rheinischen 
Monatsschrift fur Gemiise-, Obst- und Gartenbau 43. 1955, S. 13 erschienen. 
Sehr starke Schaden verursachte 1m Berichtsjahr die Mi::ihr e n fl i e g e. Auch die 
S pa r g e l fl iege und die Zw i e b e l flie g e  traten auf. Infolge der Nasse kam es 
bei den Zwiebeln zu starkem Befall durch F a l s che n M e hl t a u. Porree wurde, 
besonders am Niederrhein, durch die L au chm o t t e stark geschadigt. Sehr schlecht 
war infolge verschiedener Krankheiten (M e h 1 t a u ,  W e  1 k e k r a n k  he i t) die 
Gurkenernte. Schwerste Schaden durch Pilzkrankheiten, vor allem durch 
Phy top h t ho r a, entstanden an den Freilandtomaten. Einzelne Betriebe konnten 
ihre Bestande durch haufige Spritzungen (bis zu 10) retten. Sellerie war von der 
B l a t t fl e cke n k r a n k he i t  befallen. Weiterhin wurden M e hl t a u  an Schwarz
wurzel und Salatfaule beobachtet und von tierischen Schadlingen die Koh 1-
m o tt e n  s chi ld  1 a u  s. Im Herbst wurden S chn e ck e n  im Gemiisebau sehr lastig. 

7. Obst

Die trockene Witterung des April und besonders des Mai begiinstigte auch im 
Obstbau die tierischen Schadlinge, vor all em F r o s t s  pa n n e r ,  K n  o s pe n -
w i c k 1 e r , B 1 a t t l  a u s e , . B 1 u t l  a u s , R o t e S p i n n e , S a g e w e.s p e n , 
Z w e t s  eh e n s  eh i l d l  au  s und (gebietsweise sehr stark) den B i  r n  e n  b la  t t 
s a u g e r ,  daneben den A pfe l s cha l e n w i ck l e r, A pfe l b l ii t e n s t e che r ,  
G e s pi n s t m o t t e ,  G o l d a fter und R i n g e l s pi n n e r. Der A pfe l w i ckler  trat 
noch im Mai auf, Falterflug und Eiablage wurden aber durch die nasse und kiihle 
Witterung der Folgezeit stark verzettelt. Ferner waren Schaden durch 
Un g l e i che n H o l zbo hr er (Xyleborus dispar). Ob s t b a u m s pl i n t k a fer an 
Pfirsich, desgleichen in der Reichswaldsiedlung groBe Schaden an Sauerkirschen 
und Kernobst durch H a  11 i m a s c  h zu verzeichnen. Die feuchte Witterung war 

76 



verschiedenen Pilzkrankheiten besonders gunstig, so dem S e  h o  r f und der 
F r u c h t - M o n i I i a.

8. Sonderkulturen

a) F o r st. Folgende Krankheiten und Schadlinge sind zu erwahnen: Kampschad
linge: En g e rlin g e. Kulturschadlinge: G r o fl e r  B r a u n e r  Ru s s elka f e r,
Kie f e r nt r i e b w i ckle r, Ki e f e r n d r e h r o st, Ki e fe r n s c h utt e, Er d m a u s,
Wiih l m a u s, Hall i m a s c h, Pappelr i n d e nt o d, Kle i n e r  Pappe l b o ck,
Pappelr i n d e nla u s, Pappel- u n d  We i d e n b l attk a f e r, Spi n n m ilb e n,
F i  eh t e n  b 1 a tt l au s, F i  eh t e n g  a l l e nl au  s. Laubholzschadlinge: E i eh e n
wi  ck l e r, Ei eh e n m ehl t au, G old a ft e r, Seh w a m m spi n n e r, Ri n g e l
spi n n e r, Pappelspin n e r, La.u se (2 Pemphigus-Arten) an Pappeln, Mai
k a f e r, B u c h  e n  w oll a u s, U l m e nk r a nk h e i  t. Nadelholzschadlinge: Kl e i n e
F i  eh te n b I a tt w e  s p e, L a r  eh e n m ini e r m ot t e, ferner B u c h d r u  ck e r,
Kupf e r s  t e c h e r, Wald g a rt n e r, Ki e f  e r n  b u s  eh h o r n  b la tt w e  sp e,
We y m out h  sk i e f e r n  b 1 a s  e n r  o st.

,b) Zi e rpfla n z e n. Im Zierpflanzenbau wurden vor allem Wurz el- und Blatt
a l c h e n  schadlich, auflerdem wurden Me hl t au und N el k e n r o  s t sowie Ha rt
f a  u 1 e an Gladiolen gemeldet.
c) Ko r b  w e  i d  e n. Schaden verursachte die Spit z e n d  u r r e. Die schon immer
ziemlich starke V e r  u n k r au t u n  g der Kulturen nahm infolge der nassen
Witterung noch zu.
d) Ta b ak. Im niederrheinischen Tabakbau (etwa 80 ha) entstanden grofle
Schaden durch V iru sk r a nk h e it e n.

9. Vorratsschutz

Von den im Gebiet auftretenden Vorratsschadlingen sind besonders Ko r nk a f e r, 
Reiska f e r, G et reid e m ilbe n  und Ko r n m ott e hervorzuheben. Ferner die 
Fleischwarenschadlinge (vor allem am Niederrhein der Speck k a f e r), ver
schiedene N ahrungsmittelschadlinge, wie Me h 1 m o t t e und Spe i s  e b o h  n e n  -
kafer, Ratt e n  und Te xt ilseh a dli n g e. Die Untersuchungen der bauerlichen 
Speicher; der Muhlen und Grofllager stockten infolge der Umorganisation des 
Pflanzensehutzamtes; sie wurden im Winter wieder aufgenommen. Von 578 bis 
zum Marz und 77 im Dezember kontrollierten Betrieben waren insgesamt 65 
befallen(= 9,9 0/o). 

10. Holzschutz

Im Oberbergischen Kreise traten in Neubauten aus der Nachkriegszeit Ha us -
b o ck- und Ha u s s  c h w a m  m schaden auf. Hausbockbefall wurde aueh in alter en 
Bauernhausern am Niederrhein gefunden. 

11. Bienenschutz

Bienensehaden sind in der Berichtszeit nieht bekanntgeworden. Das Pflanzensehutz
amt benutzte jede Gelegenheit, auf den Schutz der Bienen im Sinne der ,, Ver
ordnung uber bienenschadliche Pflanzenschutzmittel" vom 25. Mai 1950 hinzuweisen. 

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer Bekampfungsaktionen 

mfangreichste Pflanzenschutzmaflna hme im Berichtsjahre war die Systox
ilung von etwa 20  OOO ha Zuck erruben bei der ersten und etwa 13 400 ha bei 

,;ten Spritzung gegen die Ubertrager der Vergilbungskrankheit. Die 
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Ermittlung der Bekampfungstermine geschah auf Grund der Zahlungen des Blatt
lausbeobachtungsdienstes, in dem Studenten eingesetzt waren. Die Spritzungen 
durften nach Anordnung des Landessozialministeriums nur von geschulten 
Personen (Verband der gepriiften Obstbaum- und Pflanzenschutzwarte) und unter 
strenger Uberwachung durchgefiihrt werden. Die Zusammenziehung, Verteilung 
und Einweisung dieses Personals ( etwa 17 5 Person en), die zweckma.Bige Verteilung 
der Gerate, die Bereitstellung der Atemschutzmasken und schlie.Blich die Uber
wachung der Behandlung erforderte einen hohen organisatorischen Aufwand. Es 
wurden 177 landes- bzw. bundeseigene und 19 Gerate aus Privatbesitz eingesetzt. 
Es ist zu hoffen, da.B die Bekampfung durch die Anwendung des neuen ungefiihr
licheren Praparates Metasystox kiinftig einfacher und schneller vorgenommen 
werden kann. 

iV. Versuchstatigkeit 
1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

I 
Zahl der 

Mittel gegen. Versuchsart Versuche 

Weizensteinbrand . . . . . . . . . . . . Freiland 187 
Fusarium an Roggen .......... Freiland 153 
Federbusc:hsporenkrankheit 

an Weizen und Roggen ...... Garten 12 
Streifenkrankheit an Gerste .... Freiland 231 
Haferflugbrand . . . . . . . . . . . . . . . Freiland I 129 
Umfallkrankheit an Ruben . . . . Freiland 66 

Phytophthora an Kartoffeln .... Freiland 28 
Cercospora an Ruben .......... Freiland 24 
Fusicladium . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 474 
Monilia an Kirschen ........... Freiland 4 
Obstbaumkrebs ............... Freiland 4 
Unkrauter in Getreide und Mais Freiland 40 
Unkrauter in Erbsen .......... Freiland_ 2 
Unkrauter an Wegen und 

Platzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garten 4 
Brennesseln . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 27 
Verholzte Pflanzen ............ Freiland 7 
Pelemir-Aussaat . . . . . . . . . . . . . . Garten 6 

Totspritzen von Kartoffelkraut . Freiland 5 
Zur Keimhemmung an Kartoffeln Keller 4 
Allgem. Schadlinge im Obstbau 

(Winterspritzung) . . . . . . . . . . Freiland 48 
BeiBende Insekten ............ Freiland 4 
BeiBende Insekten ............ Laboratorium 594 
Saugende Insekten ............ Freiland 175 
Saugende Insekten ............ Laboratorium 36 
Obstmade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 5 

Apfelbaumgespinstmotte Freiland 

I
4 

Zwetschenschildlaus ........... Freiland 8 
Spinnmilben .................. Freiland 49 
Bodeninsekten (Streumittel) Freiland 3 
Kornkafer (Einstaubemittel) .... Laboratorium 70 
WildverbiBmittel . . . . . . . . . . . . . 3 
Verw1tterungsm1ttel .......... . 8 

Insgesamt: I 2 414 
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I
Zahl der 

I Konzentra-Mittel tionen 

28 59 
19 51 

12 12 
18 39 
21 43 
12 22 

22 28 

I 

15 24 
39 

I
159 

4 4 
4 4 

28 40 
2 2 

4 4 
9 9 
6 7 
6 6 

3 

I 
5 

4 4 

6 8 
2 4 

22 30 
22 30 
12 18 
5 5 
4 4 
4 4 

10 11 

3 3 
7 7 
1 � 

355 



Folgende G e  r a t e  (bzw. Material) wurden in 3 Haupt- und 10 Vorpriifungen 
gepriift: Schulter- und riickentragbare Spriihgerate, fahrbare Spriihgerate, Regen
kanone im Einsatz gegen Schadlinge und Krankheiten im Weinbau und im Acker
bau, Flugzeug (,,Piper super c ub"), fahrbare Begasungskammer, Kolbenriicken
spritze, Dralldi.ise, Schwingfeuer-Nebelgerat mit fungizidem Nebelmittel. AuBer
dem wurde eine Materialeignungspriifung an verzinktem Eisenblech vorgenom
men. Fur das Institut fur Gemusebau und Unkrautforschung der Biologischen 
Bundesanstalt in NeuB-Lauvenburg wurde ein Flammenwerfer als Zusatzgerat zu 
vorhandenen Riickenspritzen fur die Unkrautbekampfung im Gemiisebau 
entwickelt. 

2. Eigene Versuche

Zur Priifung von WildverbiBmitteln wurden Versuche in verschiedenen Kon
zentrationen durchgefuhrt, desgleichen solche gegenRiisselkafer (Hylobius abietis). 
Zur Wiihlmausbekampfung mit der Phosphorwasserstoffpatrone und verschiedenen 
Ki:idermitteln wurden ebenfalls verschiedene Versuche angelegt. 

Ferner wurde auf Anregung der Biologischen Bundesanstalt ein Fliegen
bekampfungsversuch mit einer in den USA erarbeiteten Methode, der sogenannten 
Streifenmethode (strips-method) durchgefuhrt (hierzu vgl. M.-1. W i nd e m u  t h: 
Versuche zur Fliegenbekampfung mit einer neuen Methode. Nachrichtenbl. 
Deutsch. Pflanzenschutzd. [Braunschweig] 7. 1955, 183-187). 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbeschau)

1. 'Einiuhr

Im Jahre 1954 wurden an 21 EinlaBstellen die folgenden Sendungen aus insgesamt
26 Landern gepriift:

Art der Sendungen Zahl der Sendungen Gesamtgew,cht in to 

Kartoffeln .................... 1807 (850) 34 779,96 (21 223,92) 
FrudJ.te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 700 (789) 171 119,55 (3 695,31) 
BaumsdJ.ulerzeugnisse ......... 865 (65) 3 545,80 (838,65) 
SdJ.nittblumen . . . . . . . . . . . . . . . . 3 234 707,74 
Blumenzwiebeln . . . . . . . . . . . . . . 2 826 (9) 5 532,93 (16,98) 
Saatgut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 148,82
Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . 1 070 1 510,63

Insgesamt: 38 521 (1 713) 217 345,43 (25 774,86) 

Die in Klammern gesetzten Zahlen geben an, wieviel Sendungen bzw. Tonnen 
von der jeweils voraufgehenden Anzahl fur die Besatzungsmacht bestimmt waren. 
Nicht alle Sendungen fur die Besatzungsmacht konnten kontrolliert werden. Die 
fur den deutschen Verbrauch bestimmten Sendungen (aus 20 Landern) wurden uber 
20, die Sendungen fur die Besatzung (aus 16 Landern) iiber 6 EinlaBstellen ein
gefiihrt. AuBerdem wurden an 5 EinlaBstellen insgesamt 1072 Sendungen im 
Gesamtgewicht von 10 445,40 t (iiberwiegend Friichte) aus verschiedenen Ui.ndern 
,,ntersucht, die fur die Durchfuhr nach Berlin bestimmt waren. Zuriickgewiesen 

�<fen 244 Sendungen im Gesamtgewicht von 1240,558 t aus 8 Landern. 
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Die Sachverstandigen der Abteilung Pflanzenbeschau leisteten der Zulassungs
stelle fur lmportsaatgut (Samenpri.ifstelle der Landwirtschaftskammer Westfalen
Lippe) Amtshilfe durch die Untersuchung von eingefi.ihrten Saatkartoffeln 
(769 Waggons Hollandische Erstlinge mit insgesamt 11 900 t) nach § 4 Abs. 2 der 
allgemeinen Zulassungsverordnung vom 30. 10. 1953. 

2. Ausfuhr

Fi.ir die Ausfuhr in 25 Lander sowie nach Berlin und der Ostzone wurden 
494 Sendungen mit einem Gesamtgewicht von 3722,357 t abgefertigt. 

VI. Veroffentlidlungen

Be ck e r ,  A.: Die Cercospora-Blattfleckenkrankheit der Ruben, ihre Verhutung und 
Bekiimpfung. Merkblatt 68 des Landesausschusses fur landw. Forschung, Erziehung 
und Wirtschafts-Beratung beim Minist. f. Em. Landw. u. Forsten d. Landes Nordrhein
Westfalen. Juni 1954. 7 S. 

Haro n s k a, G.: Zur Kostenfrage von PflanzenschutzmaBnahmen in Spindelbusch-Obst
anlagen. Gesunde Pflanzen 6. 1954, 142-145. 

Sch u m a ch e r, G. und Haro n s k a, G.: Bericht tiber Versuche zur Bekampfung des 
Kartoffelkiifers (Leptinotarsa decemlineata Say) mit Hilfe eines Starrflugelflugzeuges 
vom Typ ,,Piper super cub". Frankfurt a. M.: · Verl. Kommentator 1954. 39 S. 

80 



Land Nordrhein-Westfalen 

Pflanzensdrntzamt der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Dr. August W i nkelm a n n. 

Anschrift: Miinster/Westf., von-Esmarch-Stra6e 12. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) O r g a n i s a t i o n

Das Dienstgebiet des Pflanzenschutzarntes Munster urnfaBt Westfalen-Lippe rnit 
insgesarnt 34 Land- und 19 Stadtkreisen sowie 1637 Gemeinden. Die Dienstbereiche 
der 4 B e z i r k s  s t e 11 e n  Herford, Meschede, Munster und Waltrop sind die 
gleichen wie im Vorjahre, doch wurde der Dienstsitz der Bezirksstelle Meschede 
am 1. 10. 1954 nach Arnsberg verlegt. 

b) Pe r s o n a lverh alt n i s s e

Wahrend der Berichtszeit waren tatig: Beim Pflanzensdmtzarnt planrna.Big: 
1 Direktor, '.t Referenten, 1 Buroleiter, 3 Verwaltungsangestellte, 1 Sach
bearbeiterin, 3 tedmische Assistentinnen, 1 technischer Angestellter, 2 Betriebs
arbeiter, 1 Buroanlernling. Fur Sonderaufgaben: 3 Referenten, 1 Sachbearbeiter, 
2 technische Angestellte, vorubergehend bis zu 8 Aushilfstechniker. 

Bei den 4 Bezirksstellen: 4 Bezirksstellenleiter, 1 Referent, 3 Obertechniker, 
36 Techniker, 3 Verwaltungsangestellte. 

Teilnahrne an Tagungen und Lehrgangen: 
An der vom 11. 10. bis 15. 10. 1954 abgehaltenen 30. Pflanzenschutztagung 
in Bad Neuenahr nahrnen der Institutsdirektor und 5 Referenten teil. Ein 
Referent besuchte die Tagungen der .,Arbeitsgerneinschaft Zierpflanzen
bau • in Ludwigsburg und Bonn. Die Obertechniker und Techniker wurden auf 
einern 4tagigen Schulungslehrgang bei der Zentrale in Munster rnit den neuesten 
Erfahrungen auf dern Gebiete des Pflanzensdrntzes vertraut gernacht. 

An der planrnafligen 2jahrigen Ausbildung biologisch-technischer Assistentinnen 
nahrnen 10 Schulerinnen teil. Die 5 Schiilerinnen des alteren Jahrganges bestanden 
ihre Abschluflpriifung am 25. 3. 54. 

81 



2. Auiklarung und Ausbildung, Presse, Rundiunk, Beteiligung an Ausstellungen

a) A llg e m e i n e s
Im Berichtsjah:i;e fanden statt: 
233 offentliche V o r t r a g e ,  38 Schulungen van Vertrauensleuten fiir Pflanzen
schutz, 2 Lehrgange iiber Schadlingsbekampfung, 63 Fiihrungen und Feldbegehun
gen, 161 Arbeitsbesp:rechungen mit Pflanzenschutzringen und Landwirtschafts
schulen, 198 Schulungen fiir Spritzwarte, Genossenschaften und Landhandler und 
14 Schulungen landlicher Hauswirtschaftslehrlinge. 
Zahlreiche A u  f s a t  z e iiber Pflanzenkrankheiten und Schadlinge und ihre 
Bekampfung wurden durch die landwirtschaftliche Fachpresse einem groflen 
Personenkreis nahegebracht. Im Landwirtschaftlichen Wochenblatt fiir Westfalen 
und Lippe erschienen im Berichtsjahre van Angeh6rigen des Pflanzenschutzamtes 
49 Aufsatze. 
Landwirtschaftsrat Dr. H. He d d e  r g o t  t hielt an der Universitat Munster folgende 
V o  r 1 e s u n g  e n  : Sommersemester 1954: Die chemische und biologische Be
kampfung van Unkrautern; Forstliche Groflschadlinge und ihre Bekampfung. 
Wintersemester 1954/55: Die Viruskrankheiten der Kulturpflanzen und ihre Uber
trager. 
Landwirtschaftsrat Dr. F. D a m e  unterrichtete an der hoheren Landbauschule in 
Herford iiber allgemeinen, Dr. H. He d d e r g o t t  und Dr. E. W o s tma n n  an der 
Gartenbauschule und Gartnerischen Versuchsanstalt Wolbeck iiber gartnerischen 
Pflanzenschutz. 
Die in Zusammenarbeit mit den Landwirtschaftsschulen im Berichtsjahre ange
legten zahlreichen D e m o n s  t r a t  1 o n s  v e r  s u ch e wirkten sich besonders vor
teilhaft fiir die Propagierung pflanzenschutzlicher Maflnahmen in der Praxis aus. 
Wahrend der Sornmermonate wurden je 3 Sachbearbeiter fiir Pflanzenschutz an 
Landwirtschaftsschulen im Pflanzenschutzamt 4 Tage lang mit den Problemen des 
Pflanzenschutzes vertraut gemacht .. 
Die Vertrauensleute fiir Pflanzenschutz in den Gemeinden wurden van den Bezirks
stellen regelmaflig durch Rundschreiben auf die jeweils anfallenden Aufgaben zur 
Bekampfung van Krankheiten und Schadlingen hingewiesen. Meist wurde den 
Vertrauensleuten durch die Kreisverwaltungen auch das amtliche Pflanzenschutz
mittelverzeichnis, der Spritzkalender sowie bebilderte Pflanzenschutzliteratur zur 
Verfiigung gestellt. Wie auch in den vorhergehenden Jahren wurden in den 
Monaten Januar und Februar die Vertrauensleute fiir Pflanzenschutz in besonderen 
Versammlungen geschult, ferner vor Beginn der allgemeinen Spritzmaflnahmen die 
Spritzwarte sowie die Lohnunterne hmer. An diesen Veranstaltungen nahmen 
aufler den Sachbearbeitern der Amtsverwaltungen oft auch die Ortslandwirte und 
Biirgermeister teil. 

b) P r e s s e

Kreis-, Amts- und Gemeindebehorden sowie landwirtschaftliche Dienststellen 
wurden durch die Verordnungsblatter der Regierung iiber Pflanzenschutz
anordnungen unterrichtet. In Sonderfallen erlaflt der Regierungsprasident in 
Zusammenarbeit mit den Bezirksstellen Rundverfiigungen mit Hinweisen auf 
besondere MaBnahmen (Kartoffelkaferbekampfung, Nematodenermittlungen). 
Kreis-, Amts- und Ortsbehorden veranlassen auch haufig die Verbreiturig beson-
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derer Hinweise durch Abdruck in der Tagespresse und durch ortsiibliche Bekannt
machung. Die Vermittlung des Abdruckes von Warnmeldungen in der Presse 
erfolgte durch die Techniker. 

c) R u n d f u n k
In mehreren Rundfunkreportagen wurden allgemeine sowie obstbauliche Pflanzen
schutzprobleme behandelt. Die Durchgabe der Warnmeldungen erfolgte regei
maBig. 

d) B e t e i l i g u n g  a n  A u s s t e l l u n g e n
Im Berichtsjahre wurden 14 Ausstellungen beschickt, davon 8 von iibergebietlicher 
Bedeutung. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Auf allen Gebieten des Pflanzen- und Vorratsschutzes wurde eine intensive Aus
kunfts- und Beratungstatigkeit durchgefiihrt. Die Mitarbeit an der Wirtschafts
beratung fand auBerlich ihren Ausdruck in der starken Beteiligung der Praxis an 
Feldbegehungen sowie in Massen- und Einzelberatungen in den Betrieben und auf 
landwirtschaftlichen Veranstaltungen. 

4. Statistik und Meldedienst

Die Beobachtungen iiber das Auftreten von Krankheiten und Schadlingen wurden 
<lurch das Bezirksstellenpersonal regelmaBig dem Pflanzenschutzamt zugeleitet. 
Die ehrenamtlichen Berichterstatter werden bei ihren Erhebungen weitestgehend 
<lurch die Pflanzenschutztechniker unterstiitzt. 

W a r n d i e n s t  
Der abnorme Witterungsverlauf sowie das Fehlen zuverlassiger langfristiger 
Wetterprognosen wahrend des Berichtsjahres erschwerten die Arbeit. Trotzdem 
konnten 26 Warnmeld:ungen termingerecht. herausgegeben und durch Presse und 
Rundfunk sowie direkt verbreitet werden. Zur wissenschaftlichen Untermauerung 
des Warndienstes erfolgten laufend Beobachtungen der betreffenden Kulturen 
<lurch AuBenstellen und Zentrale. Hinsichtlich des Auftretens und der Entwicklung 
von Kohlfliege, Apfelbliitenstecher, Obstmade, Apfelschalenwickler, Spinnmilben, 
Schor£ und Krautfaule wurden an bestimmten Beobachtungspunkten Spezialunter
suchungen durchgefiihrt. 

5. Zusammenarbeit mit anderen lnstituten, Behorden und Verbanden

Die Zusammenarbeit mit den Instituten und AuBenstellen der Biologischen Bundes
anstalt sowie der Forschungsstelle fur Griinland und Futterbau in Cleve-Kellen 
war sehr intensiv. Vielfach konnte auch anderen wissenschaftlichen Stationen 
Untersuchungsmaterial zur Bearbeitung spezieller Fragen zur Verfiigung gestellt 
werden. Auch mit den Verwaltungsbehorden sowie den gartenbaulichen und Iand
wirtschaftlichen Organisationen wurde eng zusammengearbeitet. 
Mit Beginn der VerauBerung landeseigener Pflanzenschutzgerate zeigten sich 
zahlreiche Genossenschaften und Landhandler mehr als bisher an der gewerb
lichen Durchfiihrung von PflanzenschutzmaBnahmen interessiert. Diese Bestrebun
gen wurden durch moglichst haufige Fiihlungnahme zwischen den Pflanzenschutz
technikern und den betreffenden Unternehmungen gefordert. 
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6. Allgemeine Uberwachungsma6nahmen

Die Durchfli hrung der K a r t o f f e l k a f e r b e k a m p f u n g  wurde wahrend der 
Vegetationszeit durch das technische Personal der Bezirksstellen laufend i.iber
wacht. Nach Beendigung der Bekampfungsperiode wurden die infolge der Neu
ordnung der Kartoffelkaferbekampfung freiwerdenden Gerate den Gemeinden, 
Genossenschaften und Landhandlern sowie privaten Interessenten zum Kauf 
angeboten. Die Abwicklung der Verkaufe ist noch nicht beendet. 

Die L o h n  s a a t  b e  i z s t e 11 e n  wurden im Laufe der Beizsaison mehrmals 
kontrolliert und dabei Proben gezogen, die bei der Zentrale nachgepruft wurden. 

II. Wichtige Krankheiten und Schadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge

a) Ni  c h t p a r a s  i t  a r e  S ch a d e n. Der ungewohnlich lang anda uernde Kahlfrost
im Februar 1954 fuhrte vor allem bei der Wintergerste, aber auch bei Winter
weizen und Raps zu schweren Ausfallen. Gebietsweise litten auch Landsberger
Gemenge, Rotklee, liberwinterndes Gemi.ise sow1e Zierpflanzen erheblich. Bei
Hackfri.ichten und Obst war der Starke- und Zuckergehalt infolge der ungi.instigen
Witterung allgemein stark verringert.

b) N a g e t i e r e. Die Schaden durch Wi.ih lm a u s e  nehmen vor allem in Haus
garten, aber auch im Gemi.ise- und Niederstammobstbau standig zu. Die anhaltend
nasse Witterung verhinderte Fe 1 d m a  u s  schaden. In Forstkulturen nimmt der
E r  dm a u  s befall zu. Die R a t t e  n schaden lassen infolge der intensiven
BekampfungsmaBnahmen allmahlich nach.

c) S ch a d  v 6 g e 1, W i 1 d. In der Na.he geschlossener Siedlungen waren zwar
ortlich noch gr6Bere Schii.den durch H a u s  - u n d Fe 1 d s p e r  1 i n  g e zu verzeichnen,
doch nahm der Bestand an Sperlingen gebietsweise durch AbschuB (Kleinkaliber
gewehre) merklich ab. K r a h e  n verursachten starke Schaden an Getreidesaaten.
Auch Dohlen wurden in zunehmendem MaBe lastig. Im Gemi.iseanbaugebiet der
Soester Borde flihrte die Massenvermehrung der R i n g  e 1 t a u  b e  n zu schweren
Ausfallen. W il d s  ch a d e n  waren vor allem an den Wintersaaten haufig. Die
K a n i n ch e n p l a g e  la.flt gebietsweise nach, wohl infolge von Myxomatose.

2. Unkrauter

Die Schadigung des Getreides durch die starken Kahlfroste begi.instigte die Ent
wicklung der UnkrauteL Auch im Sommergetreide war gebietsweise eine auBer- · 
gewohnlich starke Verunkrautung mit M e l d e ,  V o g e l m i e r e  und Di s t e l n  
festzustellen. Auffallend ist die Zunahme des Fr a n z  o s e n  k r a u  t e s in Hack
frucht- und Gemii.sekulturen. Im Gri.inland entwickelte sich _besonders der L o w e n  -
z a h n  i.iberma.Big. Die BekampfungsmaBnahmen mit wuchsstoffhaltigen Mitteln 
hatten wegen ungi.instiger Witterungsverhaltnisse oft keinen durchschlagenden 
Erfolg. 

3. Getreide

Das abnorme Wetter nach der Aussaat des Sommergetreides begi.instigte auf 
lei eh ten Boden die Mangelerscheinungen, insbesondere die D 6 r r f 1 e ck e n  -
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k r a n k h e i t. Wo unsachgemaB gebeizt war, traten an Roggen und Weizen 
Fus a r i um - Schad en in Erscheinung. Witterungsbedingte, partielle T a u b  -
ah rig k e i t  war i.iberall verbreitet. 
Die Sommergerste wies vielfach erheblichen Befall durch G e r s t e n  f l u  g b r a n d  
auf. Vereinzelt konnte auch stiirkeres Auftreten der S t r e i f  e n  k r a n k  h e  i t  fest
gestellt werden. F 1 u g b r a n d  befall im Hafer war haufig. Die feuchte Witterung 
sowie die oft i.ibertriebene Stickstoffanwendung auf frostgeschadigten Fliichen 
fi.ihrte allgemein zu ungewohnlich starkem M e  h 1 t a u  befall im Getreide. Mit dem 
Einsetzen erheblicher Niederschlage wurden beim Weizen in ziemlichem Umfange 
Schad en durch S e p t or i a - S p e 1 z e n  b r a  u n e sowie C er cos p ore 11 a hervor
gerufen. An Roggen war starker Befall durch M u t t e r  ko r n die Regel. In Gebieten 
mit leichtem Boden wurden in starkerem Umfange S t o ck a 1 c h e n  festgestellt. 
Im ostlichen Teil des Dienstgebietes traten auf einzelnen Schlagen Schaden durch 
die beiden W e i  z e n  g a 11 m i.i ck e n  arten in Erscheinung. Zur Zeit des A.hren
schiebens betrug der Befall mit F r i t f l i e g e  an Hafer, Gerste und Weizen ortlich 
10-18°/o. Im Herbst verursachten die infolge der nassen Witterung zur Massen
entwicklung gekommenen A ck e r s  c h n e ck e n  vielfach Totalschaden.

4. Haddriichte

a) K a r t o f f  e 1 n
Durch den star ken Frost traten in Kellem und Mieten erhebliche La g e r s  ch a d e n  
auf. Im Fri.ihjahr machte sich sowohl an Saat- wie an \Nirtschaftskartoffeln 
starkerer Befall durch K e l l e r l a u s e  bemerkbar. Parasitare A u f l au f k r a n k 
he i t e n  sowie K n o  11 ch e n s u ch t und F a d e n k e i m i gk e i  t wurden allgemein 
beobachtet. 
Das Auftreten der A b b a u k r a n k h e i t e n  bei eigenem Nachbau war wegen der 
erheblichen vorjahrigen Spatinfektion allgemein stark. 
S ch w a r z b e i n i g k e i t  sowie Rhizoctonia in Form von WeiBhosigkeit traten 
i.iberall stark auf. 
Die niedrigen Temperaturen im Juni und in der_ ersten Julihalfte verzogerten das 
Auftreten der K r a u  t f  a u  1 e. Als dann Ende Juli allgemein starker Befall ein
setzte, blieben bei den mittelfri.ihen Sorten die Verluste gering, bei mittelspaten 
und spaten Sorten waren sie stark. Die Durchfi.ihrung der BekampfungsmaBnahmen 
wurde durch die regnerische Witterung sehr behindert. Die Niederschlage 
begi.instigten das Auftreten der B ra u n  f a  u 1 e sowie anderer Knollenkrankheiten. 
Der neue Biotyp des Kart o f f  e I k re b s e s trat an den neu ermittelten Befalls
stellen meist sehr stark auf. Vielfach konnte die Rodung nicht mehr durchgefi.ihrt 
werden. Im Kreise Siegen wurde ortlich stiirkeres Auftreten von "D r y  a r e  " 
festgestellt. 
Der K a r t  o f f  e 1 k a f e r  befall war infolge der ungi.instigen Witterungsverhaltnisse 
im allgemeinen schwacher als in den fri.iheren Jahren. Gebietsweise traten im 
Berichtsjahre BI a t  t l  a u  s e so stark auf, daB die Saugschaden zum Absterben der 
Fiederbliittchen fi.ihrten und BekampfungsmaBnahmen notwendig wurden. 

b) Rub e n
Das starke Auftreten des W u rze l b r a n d e s  war besonders auffallig. Vereinzelt 
trat auch die durch Pythium irregulare hervorgerufene Welkekrankheit 
wieder auf. Die vielen Niederschlage lieflen die entsprechenden Schadigungen der 
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Ruben nicht so stark zur Auswirkung kommen wie i.lblich. Auch das Erscheinungs
bild der V e rg i l b u n gskr a n k h e i t  war weit schwacher, als nach dem 
ungewohnlich starken Blattlausbesatz erwartet werden muBte. Die kiihle 
Witterung beeintrachtigte auch die Entwicklung der Cercospora, so daB 
nennenswerte Ausfalle nicht festgestellt wurden. Vereinzelt traten Mo o s k n o  p f 
k a f  e r ,  Rii b e n a a s k a fe r, Rii s s e l k a f e r  und Ri.lb e n f l i e g e  starker auf. 
Massenauftreten von B l a t t l a u s e n  an Ruben wurde bereits Anfang Juni im 
gesamten Gebiete beobachtet. 
Der Rii b e n n e m a t o d e  trat im allgemeinen nur schwach auf. Dagegen nahm der 
Befall der Futterri.iben durch Di t y I enc h us -Arten zu. Im Osten des Dienst
gebietes wurden die ersten Schaden durch R ii be n b 1 a t t  wan z e festgestellt. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Neben dem K 1 e e t  e u f e 1 wurden erhebliche Schaden durch K 1 e e k r e  b s und 
S t o ck a 1 c h e n  beobachtet, im Herbst allgemeines Massenauftreten von 
S ch n e ck e n. Futterkohl, Stoppel- und Steckriiben, Riibsen und Lihoraps waren 
gebietsweise stark durch R ii b s e n  b 1 a t  t w e  s p e befallen. Die Entwicklung der 
Graser wurde durch die an haltende Trockenheit im Friihsommer stark 
beeintrachtigt. 

6. Gemiise

An Kohl schadigten neben der in Mass en auftretenden Ko h l f  lie g e  vor all em 
Ko h l w e ifll i n g s-, Ko h l s ch a b e n- u n d  E u l e n r a u p e n, an Jungpflan zen 
auch E r d f l6he. D r e h h e r z m ii ck e  und Ko h l g a l l e n r ii B l e r  traten nur 
gebietsweise auf. Bei Kohljungpflanzen wurden durch Um f a  11 k ran k h e  i t  en und 
F a  1 s c h e n  Me h 1 t a u  starkere Ausfalle verursacht. An Blumenkohl war der 
M e  h 1 t a u  befall auch an alteren Pflanzen haufig. An allen Kohlgewachsen nimmt 
die Ausbreitung der Ko h l h e r n i e  zu. An Leguminosen verursachten die B r e nn
f l  e ck e n k  r a n k h  e i  t e n  erhebliche Ausfalle. B 1 a t t r  a n d k  a f  e r  traten nur 
vereinzelt auf. Gebietsweise waren die Dicken Bohnen sehr stark durch die 
B o h n e n  m i n i  e r  f l  i e g e befallen, doch brach die Kalamitat bald durch Parasiten
einfluB zusammen. Die S a  a t e  n f l  i e g e schadigte im Ruhrgebiet erheblich an 
Bohnen, Gurken und Spinat. 
Die M o h r e n f l i e g e  trat allgemein haufiger auf als im Vorjahre, die Zw i e b e l 
f l  i e g e in ungewohnlicher Starke. Sie verursachte erhebliche Ausfalle an Zwiebeln 
und Porree. Der L a u ch m o t t e n befall nimmt gebietsweise zu. An Spinat wurde 
ortlich starker Befall durch F a  1 s c he n Me h l t  a u  festgestellt. Die Salatkultur litt 
s�hr unter Faulen und W e l k e k r a nkhe i t·e n. V i r u s k r a n k h e i t e n  an Salat 
und Tomaten breiten sich immer mehr aus. 
Das starke Auftreten der B r a u n  f a  u 1 e an Toma ten fiihrte zu schweren Verlusten. 
An Sellerie wurden durch Sep tor i a - Befall starkere Ausfalle verursacht. Die 
S e  11 e r  i e b o h r f l i  e g e trat haufig auf. 
Wahrend des ganzen Sommers waren alle Gemiisearten sehr stark von B 1 a t t-
1 a u  s e n  befallen. Im Herbst wurden schwere Schaden durch A ck e r s  c h neck en 
hervorgerufen. 

7. Obst

Die niedrigen Obstpreise haben dazu gefiihrt, daB die BekampfungsmaBna hmen 
nur im Erwerbsobstbau mit der notwendigen Intensitat durchgefiihrt wurden. Das 
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hatte zur Folge, da.B in bauerlichen Obsthofen sowie an StraBenbaumen gebiets
weise durch F r o s t sp a n n e r ,  G o l d a f t e r, R i n g e l sp i n n e r ,  G e spi n s t
mot t e n  und K n o  sp e n  wick l e r  Totalschaden verursacht wurden. Auch Apf e l 
w i ck l e r  und Ap f e l s ch a l e n w i ck l e r  traten stark auf. Der B l a t t l a u s befall 
war an all en Obstarten auBergewohnlich. Die Schad en durch Spi n n  m i  1 b e  n 
nehmen im gesamten Dienstgebiet zu. An Steinobst wurden ortlich starke Ausfalle 
durch S c  h i  1 d 1 au  s e verursacht. Da der Askosporenflug erst sehr spat einsetzte, 
wurde die Entwicklung des Sch o r  f e s sehr verzogert. In vielen Apfelanlagen 
nimmt der Befall durch M e h l t a u  weiter zu. Auch der B l e i g l a n z  breitet sich 
allgemein weiter aus. Bedenklich erscheint die starke Zunahme des B i r  n b 1 a t t 
s a u g e r  befalles. In den Sommermonaten wurde gebietsweise das Absterben von 
Birnbaumen auf Quitte beobachtet. Als Ursache durfte F r o s t e i n w i r k u n g  im 
letzten Winter in Frage kommen. Das Steinobst war starker von der S c  h r o t
s c h u B k  r a n k h  e i t  befallen als ublich. 
An Himbeeren nimmt die Verseuchung durch Ru t e n k r a n k h e i t ,  an Erdbeeren 
der Befall durch E r  d b e e  r b  Iii t e n s  te eh e r  und Er d b e  e r m i l  b e  n zu. 

8. Wein

An Hausreben trat neben As ch e r i ch vereinzelt die Peronospora auf. 

9. Sonderkulturen

a) F o r s t s ch a d l i n g e
Wahrend der Berichtszeit wurden Untersuchungen zur Biologie und Bekampfung
der S t a h l b l a  u e n  K i e f  e r n s ch o n  u n g sge sp i n s t b l a  t t w e  sp e sowie der
La r ch e  n m i n i  e r m  o t t e  durchgefiihrt. Feststellungen zum Gradationsverlauf des
F i ch t  e n  ne s t  w ick 1 e r  s (Epiblema tedella) ergaben nach zweijahrigen Massen
v ermehrungen in der Hohen Mark bei Haltern einen Zusammenbruch der
Kalamitat.
Vogelansiedlungsversuche mit dem Ziele einer biologischen Bekampfung des
Ei ch e n w i ck 1 er  s zeitigten gute Ergebnisse.
In den Forstrevieren des Grafen von Westphalen (Furstenberg, Kr. Buren) wurde
in Zusammenarbeit mit der Forstverwaltung mit gutem Erfolg eine Ma i k a f e r  -
bekampfung auf einer Flache von 20 ha durchgefiihrt.

b) Z i e rp f l a n z e n

Allgemein scheinen die Ne 1 k e n  f u B k  r an k  h e  i t  e n  zuzunehmen. Der starke 
Befall durch Me h l t a u  und S t e r n r u B t a u  an Schnitt- und Polyantharosen war 
witterungsbedingt. Im Herbst und Winter kam es bei Cyclamen, Gloxinien und 
Begonien zu erheblichen Ausfallen durch Auftreten von V e r  m e  h r u n g s  pi  1 z e n. 
Die starkere Zunahme von V i  r o s e  n an Chrysanthemen (bei Stichproben in ein
zelnen Betrieben konnten 20-300/o als virusverseucht bzw. �verdachtig ermittelt 
werden) wird sorgfaltig beobachtet, ebenso die Ausbreitung der C y c 1 a m e n 
w e  l k e. 

10. Vorratsschutz

Die Techniker fiihrten im Rahmen ihres AuBendienstes auch weiterhin Kontrollen 
der Lagerraume durch. Die Referentin fiir hauslichen Vorratsschutz und Pflanzen
schutz hielt in der Berichtszeit 54 Vortrage und fiihrte 14 Schulungen durch. In 
Zusammenarbeit mit den Besitzern wurden zahlreiche Beispielsbekampfungen 
gegen Getreideschadlinge und Ratten organisiert. 
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11. Holzschutz

Der Befall durch H a u s s  c h w a m  m und H a.u s b o ck nimmt iiberall zu. Auch 
A n o  b i  e n  treten in Dachstilhlen, Treppenhausern und Mobeln immer starker auf. 
Im Rahmen des AuBendienstes wurden vielfach Beratungen iiber Holzschutz durch
gefuhrt und 13 Gutachten ausgestellt. 

J 2. Bienenschutz 

Die Schaden durch falsche Anwendung von Pflanzenschutzmitteln haben stark 
abgenommen. 

111. Lenkung und Durchftihrung besonderer
Bekampfungsaktionen 

1. Kartoffelkaferbekampfung

Die Umstellung der Kartoffelkaferbekampfung erforderte engste Fiihlungnahme 
mit den Verwaltungsbehorden sowie mit den Genossenschaften, Landhandels
firmen und Landwutschaftlichen Ortsvereinen, die kiinftig die Durchfuhrung der 
Kartoffelkaferbekampfung iibernehmen sollen. Die endgiiltige Umstellung, 
zunachst zum Frilhjahr 1954 vorgesehen, wurde bis zum Inkrafttreten der neuen 
Verordnung zur Bekampfung des Kartoffelkafers zurilckgestellt. Fur die 
Bekampfungskampagne desJahres 1954 standen denGemeinden dieBekampfungs
mittel erstmalig nicht mehr kostenlos zur Verfiigung. Ihre Beschaffung erfolgte 
in der Resel durch die Genossenschaften und den Landhandel. 
Durch ErlaB des Herrn Ministers fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten uber 
die Neuregelung der Kartoffelkaferbekampfung wurde die Anweisung erteilt, die 
landeseigenen Pflanzenschutzgerate zu verauflern. Als Kaufer dieser Gerate 
wurden Gemeinuen, Genossenschaften, Landwirtschaftliche Ortsvereine, Land
handelsfirmen und Schadlingsbekampfungsunternehmen bevorzugt. Bis zum SchluB 
des Jahres 1954 k.onnte der groflte Teil der Gerate verkauft werden. 
Die Uberwachung der ordnungsgema.Ben Durchfiihrung der Kartoffelkafer
bekampfung oblag wie bisher dem technischen Personal der Bezirksstellen. Viel
fach wurden die notwendigen Arbeiten bereits im Berichtsjahre von den Gemein
den an Lohnunternehmer ilbertragen. Auf Grund der regnerischen Witterung war 
die behandelte Flache nicht so groB wie im Jahre 1953. 

2. Bekampfung der Vergilbungskrankheit an Riiben

Auf Grund von Blattlausbeobachtungen wurden 1954 im Einzugsgebiet der Zucker
fabrik Lage 1928 ha, in Soest 2200 ha und in Warburg 949 ha, zusammen 5077 ha 
mit Systox gespritzt. Rund 80 0/o dieser Flachen wurden zweimal behandelt. Die 
MaBnahmen brachten folgende Ergebnisse: 

a) Im Gebiet mit s t a r k  e m  Befall (Soest) bei zweimaliger Spritzung: Rubenmehr
ertrag 15 0/o, Blattmehrertrag 4 °/o und Zuckermehrertrag 21 0/o.

b) Im Gebiet mit m i t t e l s t ark em Befall {Lage und Warburg) bei zweimaliger
Spritzung: Riibenmehrertrag 7 0/o, Blattmehrertrag 13 0/o und Zuckermehr
ertrag 8 0/o.

3. Riibenblattwanzenbekampfung

Das standige Vordringen der Ri.ibenblattwanze aus dem Raume Nienburg-Stadt
hagen machte in den Kreisen Minden und Liibbecke die Einrichtung eines Ri.iben-
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blattwanzen-Begehungsdienstes notwendig. Bis zum 31. 10. 54 wurden in 
8 Gemeinden 110 Befallsstellen mit einer GesamtgroBe yon 36 ha ermittelt. 

4. Kartoffelkrebs

Im Jahre 1954 wurden insgesamt 139 Stamme in der Hauptpri.ifung, 524 Stamme in 
der Vorpri.ifung und 7579 Stamme in der Vorsortierung nach dem Spieckermann
schen Verfahren auf Widerstandsfahigkeit gegen den normalen Stamm des 
Kartoffelkrebserregers uberpri.ift. Dari.iber hinaus wurden im Laboratorium ins
gesamt 332 Sorten bzw. Stamme hollandischer Herkunft sowie 2496 Sorten bzw. 
Stamme deutscher Zi.ichter gegen den aggressiven Biotyp des Krebserregers 
getestet. 
Die im Laboratorium als resistent gegen den aggressiven Stamm ermittelten 
Sorten und Stamme wurden auf einer Versuchsflache im Kreise Olpe ausgepflanzt. 
Dabei konnte festgestellt werden, daB von ausgepflanzten Stammen deutscher 
Zi.ichter 16 und hollandischer Herkunft 2 Sorten keinen Befall aufwiesen. Wahrend 
der Vegetationsperiode wurde die Ausbreitung des aggressiven Biotyps i.iberpri.ift. 
Dabei wurden mehrere Hertle neu aufgefunden. 

5. Augenstecklingspriifung

Bei der Augenstecklingspri.ifung wurde der gr6Bte Teil der eingesandten Proben 
von privaten Einsendungen gestellt. Die Untersuchungen ergaben, daB 65 °/o des 
wirtschaftseigenen Saatgutes fi.ir einen nochmaligen Anbau geeignet waren, 290/o 
waren zu stark befallen, 6 °/o lagen an der Grenze und konnen bei gi.instigen 
Anbau- und vVitterungsbectingungen noch entsprechende Ertrage bringen. 
Wahrend der Sommermonate liefen Untersuchungen i.iber fri.ihzeitiges Keimen 
der Kartoffeln. Bei der Prufung verschiedener Vorkeimmethoden nebeneinander 
und in Kombination miteinander schnitt die bisher angewandte Methode der 
Rinditegasbehandlung vorteilhaft ab. Fi.ir besonders schwerkeimende Herki.infte 
hat sich eine zusatzliche Schnittstimulation als brauchbar erwiesen. 

6. Untersuchungen iiber Nematoden

Im Rahmen der Ermittlungen i.iber Nematodenbefall stand die Entnahme und 
Untersuchung von Bodenproben auf Zysten von Heterodera rostochiensis im 
Vordergrund. Mehr als bisher konnten auch landwirtschaftliche Flachen unter
sucht werden, wobei besonders die Frage der Abhangigkeit des Nematodenbefalls 
von Bodenbeschaffenheit, Klima und Bewirtschaftungsweise beri.icksichtigt wurde. 
Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Von den ab 1. 1. bis 31. 12. 54 
untersuchten 15 411 Bodenproben zeigten 8,9 °/o Befall mit Kartoffelnematoden
zysten und 16,2 °/o Befall mit Zysten anderer Heterodera-Arten. Die Zahl der 
bekannten Befallsstellen hat sich weiterhin erhoht, so daB auf Grund der Beob
achtungen weitere 123 Gemeinden zu Schutzgebieten erklart werden muBten. 

Von anderen Nematoden ist besonders das verstarkte Auftreten von Ditylenchus
Arten an Futterri.iben und Kartoffeln zu erwahnen, das teilweise wohl <lurch die 
abnorme Wetterentwicklung bedingt wurde. 

7. San-Jose-Scbildlaus-Ermittlungsdienst

Neben laufender Kontrolle der Wochenmarkte konnten zahlreiche Baumschulen, 
Aufzuchtquartiere, Obstplantagen, Spindelbuschanlagen, Obsthofe und Haus
garten auf SJS-Befall untersucht werden. Befall wurde nicht ermittelt. 
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8. Entrtimpelungsaktion

Die im Vorjahre begonnene Entrumpelungsaktion wurde auch im Berichtsjahre 
in den Stadt- und Landkreisen fortgesetzt. Bis Ende Februar 1955 wurden 
141137 Obstbii.ume besichtigt. Als abgii.ngig wurden je nach Lage 0,8-3,3 0/o der 
Bii.ume festgestellt. Die Nutzungsberechtigten wurden <lurch die zustiindigen Ver
waltungsstellen zur Beseitigung aufgefordert. 

9. Vogelschutz und Schadvogelbekampfung

Im Fruhjahr 1954 konnten aus Landesmitteln 2210 Nistkii.sten fur den wirtschaft
lichen Vogelschutz beschafft und verteilt werden. Bei der Ausgabe wurden ins
besondere Kleingartenvereine und Schulen berucksichtigt. Gerade in diesen 
Kreisen fand die Nistkastenaktion groBe Zustimmung. 

10. Wtihlmausbekampfung

Da es der Praxis meist an den notwendigen Kenntnissen uber die Biologie der 
Wuhlmaus fehlt, wurde in Vortrii.gen und Schulungen besonders auf die Wuhl
mausbeka.mpfung hingewiesen. In Wanne-Eickel konnte in einer Neuaufforstung 
eine Beispielsbekiimpfung mit Fallen durchgefuhrt werden. Auf einer Flache von 
rund 3,3 ha wurden von Juni bis November mit 40 Fallen 521 Wuhlmii.use gefangen. 

IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittel- und Geratepriifung

Im Berichtsjahre wurden folgende Pf l a n z  e n  s c h u t  z m i t t  e 1 gepruft, die meisten 
sowohl im Freiland als auch im Laboratorium: 

M 1  t t e l  g e g e n  

Ti eri s c h e  Schad li n g e  
i.iberwinternde S tadien tierischer

Schadlinge ...................... . 
saugende Insekten ................. . 
beiBende Insekten ....... , ......... . 
beiBende und saugende Insekten ... . 
Sp1nnmilben ....................... . 
Bodenschadlinge ................... . 
Gemiise fliegen ..................... . 
Nem atoden ........................ . 
Ratten ............................ . 

Pilz k ra n kheite n 
Mehltau an Obst, Gemi.ise und 

Zierpfl anzen ..................... . 
Apfelschor f ........................ . 
Krautfaule an Kartoffeln ........... . 
Alternana und Rhizoctonia an 

Kohlarten ....................... . 
Aphanomyces an Ruben ........... . 

Un krau t er 
Unkrauter im Getreide ............. . 
Unkrauter auf Wiesen und Weiden .. 
Unkrauter in Gemi.isekulturen ...... . 
Unkrauter auf Wegen und Platzen ... . 
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Ha uptpri.ifung 

10 

8 
41 
14 
18 
9 
1 

13 
21 
18 

28 

35 

10 
8 
4 
3 

Vorpriif ung  

13 
5 

13 
6 

15 

3 

1 
2 
2 

2 
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Auch an der G e  r a t e  p r ii f u n  g beteiligte sich das Pflanzenschutzamt Munster 
wieder in gewohntem AusmaB. 

Ar t de s G e r a t e s  

Gerat zur Dauerbekampfung von 
Ratten und Mausen .............. . 

Gerate zur Sadtgutreinigung ........ . 
Spritz-, Spriih- und Staubegerate .... . 
Kupfer- und Messingspritzrohre auf 

Temperaturempfindlichkeit und 
Korrosionsfestigkeit ............. . 

Ha u ptp riifu n g  

4 

4 

Vo r p rii fu n g  

1 

2 

1 

10 

Im Rahmen der Einsatzpriifungen von Pflanzenschutzgeraten wurden auch Unter
suchungen zur geratebedingten Regenbestandigkeit von Spritz- und Spriihbelagen 
durchgefuhrt. Kleintropfige Kupferbelage waren regenbestandiger als groB
tropfige, doch kam bei groBtropfiger Verteilung eine absolut gr6Bere Wirkstoff
menge auf den Pflanzen zur Ablagerung. Das Absetzen kleiner Tropfchen beim 
Spriihverfahren kann durch Erh6hung von Luftgeschwindigkeit und Luftmenge 
gefordert werden. Das Spriihverfahren ist dem Spritzverfahren hinsichtlich der 
Behandlung der mittleren und unteren Staudenpartie (die Untersuchungen wurden 
im Kartoffelbestand durchgefiihrt) iiberlegen. 

2. Besondere Versuche

Im Berichtsjahre wurden zahlreiche Versuche zu folgenden Problemen durch
gefi.ihrt: Kiinstliche Infektion des Hafers mit Flugbrand, Wirksamkeit von Beiz
mitteln, Bekampfung der durch Pythium irregulare hervorgerufenen Welke
krankheit an Riiben, Beka.mpfung der Phytophthora an Kartoffeln, Bekampfung 
von Falschem Mehltau und Wurzelbrand an Spinat, Bekampfung der Phytophthora 
an Tomaten, Bekampfung virusiibertragender Blattlause an Zuckerruben, 
Bekampfung der Blattfleckenkrankheit an Sellerie, Bekampfung des Spargelrostes, 
Unkrautbekampfung, Ermittlung des Einflusses verschiedener Wuchsstoffe auf 
die Ei;i.twicklung und den Ertrag von Getreide, Ermittlung optimaler Wirkstoff- und 
Wasseraufwandmengen bei der Bekampfung der Cercospora, vergleichende 
Wirkung von Unkrautbekampfungsmitteln auf Graser, Anderung des Pflanzen
bestandes im Griinland nach Anwendung von Unkrautbekampfungsmitteln, 
Bekampfung von Krankheiten an Zierpflanzen, Bekampfung der Brachfliege, 
Bekampfung der Kohl-, Mohren- und Zwiebelfliege, Beka.mpfung der Saatenfliege 
a.n Bohnen, Gurken und Spinal und Bekampfung des Erdbeerwicklers.

3. Schau- und Demonstrationsversuche

In samtlichen Schulbezirken wurden Schau- und Demonstrationsversuche zur 
Bekampfung wirtschaftlich besonders wichtiger Krankheiten und Schadlinge an 
Kulturen angelegt. 

V. Ein- und AusfuhTkontroUe (Pflanzenbesmau)
1. Ausfuhr

Vom 1. 4. - 31. 12. 54 wurden insgesamt 61 Gesundheitszeugnisse fur Ausfuhr
sendungen in 22 Lander ausgestellt. An Kartoffeln kamen 15 t, an Baumschul
pflanzen 25 t, an Samereien etwa 80 t zum Export. Fiir Westberlin wurden 12 Obst
sendungen mit einem Gewicht von 75 t mit Gesundheitszeugnissen versehen. 
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2. Einfuhr

An Einfuhren wurden an den EinlaBstellen Gronau-Bahnhof, Gronau-Glanerbruck, 
Dortmund und Munster 725 t Obst, 27 t Baumsdmlmaterial, 95 Schnittblumen
sendungen und 80 Pakete mit Blumenzwiebeln zur pflanzenbeschaulichen Unter
suchung vorgeftihrt und fur die Einfuhr freigegeben. Im Durchfuhrverkehr nach 
Westberlin und Ostdeutschland kamen 122 t Blumenzwiebeln zur Abfertigung. 
Fur diese Sendungen muBten 71 Interzonenzeugnisse ausgestellt werden. Eine 
Sendung von 350 kg Blumenzwiebeln muBte wegen Befalls mit Mill

i

en zuruck
gewiesen werden. Bei Besuchen der Wochenmarkte konnte haufig Befall rnit 
Mittelmeerfruchtfliege an Apfelsinensendungen festgestellt werden. 

VI. Veroffentlichungen

D a m  e, .F. und G o o  s s e n ,  H.: Erfolgreiche MaBnahmen gegen die Vergilbungskrankheit 
der Ruben durch Bekampfung der virusubertragenden Blattlause mit ,.Systox". 
Hofchen-Briefe 7. 1954, 78-96. 

G o o s s e n, H. und Eue, L.: Die Verteilung und Regenbestandigkeit von Spritz- und 
Spruhbelagen im Kartoffelbestand. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzenschutzd. (Braun
schweig) 6. 1954, 54 -56. 

G o o s s e n, H.: Moglichkeiten und Grenz en einer Herabsetzung der Wasseraufwandmengen 
bei PflanzenschutzmaBnahmen im Feldbau. Gesunde Pflanzen 6. 1954, 267-273. 

H e d d e r g o t t, H.: Taschenbuch des Pflanzenarztes 1955. Hiltrup b. Munster: Landwirt
schaftsverl. 1954 . 271 S. 

-, FAO-Bericht Nr._313. Rom, September 1954 . 

Ker s t i ng, F.: Zur Fr age der Wirkung wuchsstoffha!tiger Unkrautbekampfungsmittel auf 
Trifolium pralense L. und Trifolium repens L. Nachrichtenbl. Deutsch. Pflanzen
schutzd. (Braunschweig) 6. 1954, 59-62. 

-, Bestandsveranderungen im Gri.inland. Anwendung wuchsstoffhaltiger Unkraut
bekampfungsmittel. Mitt. DLG 69. 1954, 576-579. 

V o  11 m a n  n, M.:. Phyllobius oblongus L. Ein Beitrag zur Biologie und Bekampfung. 
Zeitschr. f. angew. Entom. 36. 1954, 117-155. 

Wi n k  e 1 m a n  n, A. und P a  u I, H. L.: Ein Beitrag zur Frage der Quecksilberresistenz von 
Tilletia tritici. Hofchen-Briefe 7. 1954, 57-66. 

Wi n k e l m a n n, A.: Probleme der Schadlingsbekampfung im Hackfruchtbau. Gesunde 
Pflanzen 6. 1954, 12-14 . 

-, Lohnt sich die Resistenzzuchtung? Gesunde Pflanzen 6. 1954, 153-154. 
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Land Hessen 

Pflanzenschutzamt Kassel-Harleshausen 

Leiter: Gartenbaurat Karl-Heinz Zimmermann. 

Anschrift: (16) Kassel-Harleshausen, Am Versuchsfeld 13. 

L Allgemeiner Bericht 

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) 0 r g a n  is at io n. Im Berichtsjahre wurden keine Anderungen in der Organisa
tion des Pflanzenschutzamtes vorgenommen. Den beiden Bezirksstellen - Kassel
Ost und West - untersteht in jedem landwirtschafthchen Schulbezirk 1 Pflanzen
schutztechniker (insgesamt 17).

In der O r g a n i s a t i o n  des P f l a n z e n s ch u t zes wurde mit der Bildung zweier 
pflanzenschutzlicher Arbeitsgemeinschaften ein neuer Weg beschritten, um den 
Pflanzenschutz weiter zu intensivieren. Fi.ir diesen Plan konnte die kurhessische 
Raiffeisenorganisation interessiert werden. Hierbei wurden mit Hilfe von Bundes
und Landesmitteln je 1 Geratetrager Lanz mit Aufbauspritze, Baumspritzein
richtung und Kalkstreuer sowie Unimog-Schlepper mit Spritzanlage fur Feld- und 
Baumspritzung und Kalkstreuer gekauft und zwei 6rtlichen Spar- und Darlehns
kassen zur Verfiigung gestellt. Beide Kassen verpflichteten sich, einen Pflanzen
schutzwart gegen ein festes monatliches Entgelt in Hohe von 300,- DM einzu
stellen. In Absprache mit der Gemeindeverwaltung sollten dann die gesamten 
anfallenden Pflanzenschutzmaflnahmen auf dem landwirtschaftlichen und obst
baulichen Sektor m1t diesen Gerateein heiten durchgefuhrt werden. Diese Ein
richtung hat sich bereits im ersten Jahr so bewahrt, da13 die gleichen Gerate schon 
von einigen weiteren Spar- und Darlehnskassen bzw. Landhandlern gekauft bzw. 
ihr Kauf fur das Fri.ihjahr 1955 vorgesehen wurde. 

Auf Gemeindeebene sind weiterhin etwa 950 Pflanzenschutzwarte tatig. Mit ihnen 
halt das Pflanzenschutzamt durch Schulungen sowie Ubersendung von Zeit
schriften und Warnmeldungen standig Kontakt. Nur so ist es moglich, denPflanzen
schutz zu intensivieren und ihm die vom Pflanzenschutzamt gewi.inschte Richtung 
zu geben. 

b) P er s o n  a 1 v e r  h a l t  n i s  s e. Das Pflanzenschutzamt hatte folgenden Personal
bestand:
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Wissen- Laborantin Tedm. Blirokrafte I Zusammen schaftler Krafte 

a) Ordentlicher Haushalt I (Landes- bzw. Kammermittel) 
Kassel-Harleshausen ....... 2 1 3 1 7 

Bezirksstellen . . . . . . . . . . . . . 2 16 1 19 

Geratelager . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 

b) AuBerordentlicher Haushalt
(Bundesmittel) 
Kassel-Harleshausen ....... 3 1 4 

Insgesamt: 7 22 2 32 

1 Landwirtschaftsreferendar und 1 Landwirtschaftsassessor, die beide im Berichts
jahre die 2. bzw. 3. Staatspri.ifung ablegten, waren dem Pflanzenschutzamt zur 
Ausbildung zugewiesen. 

c) K r a f t f  a h  r z e u g e. Der Bestand an Kraftfahrzeugen blieb unverandert.

d) G e  r a t e  p a r k. Der Praxis standen folgende Pflanzenschutzgerate zur Ver
fiigung:

Vollmotorisierte GroBgerate 
(Alldog, Unimog) ................ . 

Feldgespannspntzen ............... .
Motorgespannspntzen .............. .
Motorfiillpumpen .................. .
Handfullpumpen ................... .
Batteriespritzen .................... . 
Hochdruckspritzen ................. .
Kolbenrtickenspritzen .............. .
Karrenspritzen ..................... . 
Motorgespannverstauber ........... .
Gespannverstiiuber ................ . 
Tragbare Motorverstiiuber .......... . 
Rtickenverstauber ............. � .... . 
Beizgerate ......................... .
Erddampfanlagen ................... . 

Landes- bzw. 
Bundeseigentum

2 

1255 

10 

147 

562 

1019 

1224 

660 

143 

5 

54 

20 

2437 

1 

Privateigentum \ Zusammen 

53 55 

62 1317 

12 22 

20 167 

562 

1019 

412 1636 

35 695 

329 472 

5 

12 66 

8 28 

615 3052 

568 568 

37 38 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Die Aufklarung der breiten Offentlichkeit, insbesondere aber der interessierten 
Kreise, geh6rt zu den wichtigsten Aufgaben eines Pflanzenschutzamtes. So wurde 
die V o r t r a g s t a t i g k e i t  weiter ausgebaut und wiederum ein Teil der Pflanzen
schutztechniker eingeschaltet, um allen Wunschen nachzukommen. Vor Biirger
meistem, Ortslandwirten, Pflanzenschutz- und Baumwarten, landwirtschaftlichen 
Kreisvereinen, Vereinen ehemaliger Landwirtschaftsschiiler, Gartenbau- und 
Landfrauenvereinen, Gartnem, Junggartnern, Kleingartnem, Siedlem usw. wurden 
insgesamt etwa 500 Vortrage gehalten, zu denen 15 Diapositivserien zur Ver
fugung standen. Wie im Vorjahre, so wurde auch im Berichtsjahre an jeder der 
20 Landwirtschaftsschulen sowohl vor der Jungen- wie auch vor der Madchen-
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abteilung ein mehrstundiger Vortrag mit Lichtbildern gehalten. F a  c h p r e ss e und 
Ta g e s z e i t  u n g e n  konnten standig mit Artikeln iiber alle Pflanzenschutzfragen 
versorgt werden. So erschien u. a. in 14tagigem Turnus im Landwirtschaftlichen 
Wochenblatt fur Kurhessen und Waldeck der ,.Warnruf des Pflanzenschutzamtes". 
An F 1 u g b 1 a t  t e r n  gelangten ,. Richtlinien zur Kartoffelkaferbekampfung 1954" 
sowie Merkblatter uber Winterspritzung, Wiihlmausbekampfung und 1 Obstbaum
spritzkalender zur Verteilung. Den Pflanzenschutzwarten konnte wiederum in 
Anerkennung ihrer Verdienste der Pflanzenschutzkalender und die Zeitschrift 
.. Gesunde Pflanzen" zur Verfiigung gestellt werden. Einem vielfachen Wunsch der 
Praxis nachkommend, gab das Pflanzenschutzamt die Broschure ,.Pflanzenschutz
Ratgeber fur die Praxis" zum Selbstkostenpreise von 0,90 DM heraus. Die erste 
A.uflage in Hohe von 4000 Exemplaren war sofort vergriffen, da der Praxis bisher
ein billiges Nachschlagebuch fehlte. Die 1953 begonnene W a n d e r l e h r s c h a u
des Pflanzenschutzamtes fand im Winter 1954 ihre Fortsetzung. Nach Besuch der
Kreisstadte wurden n_unmehr die groBeren Ortschaften aufgesucht. Wenn bei
6 Ausstellungen etwa 10 OOO Personen erfaBt wurden, so darf der Besuch als
erfreulich hoch bezeichnet werden.

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Neben der Aufklarung wird die Auskunfts- und Beratungstatigkeit als eine der 
vordringlichsten Aufgaben des Pflanzenschutzamtes stets breitesten Raum ein
nehmen. Durch die in den Kreisen eingesetzten Pflanzenschutztechniker wird die 
Beratung der Praxis heute hauptsachlich von diesem Personenkreis durchgefuhrt. 
Neben dem landwirtschaftlichen Sektor wurde wiederum besonders die Beratung 
der Gartenbaubetriebe in den Vordergrund gestellt. Der in diesem Aufgaben
gebiet tatige Sachbearbeiter besuchte in einem standigen Turnus samtliche kur
hessischen Gartenbaubetriebe. Auf diese Weise hat das Pflanzenschutzamt eine 
enge Bindung an den Gartenbau erreicht, was durch den regen Schriftwechsel ein
deutig bewiesen wird. Durch Einschaltung in den Holz- und Forstschutz wie auch 
in die biologische Schadlingsbekampfung wurde auch ein enger Kontakt mit der 
Forstabteilung der Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen, dem Bezirks
forstamt und dem Bezirksbeauftragten for Vogelschutz geschaffen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Im M e  1 d e  d i e  n s t wurde die Zahl der Berichterstatter auf 130 reduziert und auch 
die Kreispflanzenschutztechniker miteingeschaltet. Durch Heranziehung besonders 
interessierter Personen dtirften die Berichtsmeldungen auch dem tatsachlichen 
Auftreten von Pflanzenkrankheiten und -schadlingen entsprechen. 
Die Bedeutung des W a r n d i e n s t e s  wird heute von der Praxis klar erkannt. 
Die sehr unterschiedlichen Boden- und Klimaverhaltnisse Kurhessens erschweren 
aber die Durchfuhrung des Warndienstes ganz ungeheuer. Der hier tatige Sach
bearbeiter erarbeitet z. Z. die Grundlagen fur einen schlagkraftigen Warndienst, 
der sich im Berichtszeitraum auf Blattlause, Weizengallmiicke, Apfelwickler, 
Kirschfruchtfliege und Rote Spinne erstreckte. Die Spritzungen gegen die Dber
trager der Vergilbungskrankheit, die Kirschfruchtfliege, den Apfelwickler sowie 
die Staubungen gegen die Weizengallmiicke konnten im Berichtszeitraum auf 
Grund der Durchgaben des Warndienstes des Pflanzenschutzamtes termingerecht 
erfolgen. 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden sowie mit
dem Schadlingsbekampfungsgewerbe

Mit der Biologischen Bundesanstalt und ihren Instituten sowie den i.ibrigen 
Pflanzenschutzii.mtern wurde eine enge Zusammenarbeit gepflegt. Auch mit den 
Fachabteilungen der Land- und Forstwirtschaftskammer Kurhessen bestand eine 
enge Fuhlungnahme. Mit den unteren Verwaltungsbehorden, insbesondere Kreis
verwaltungen, die bei der Durchfi.ihrung von Verordnungen verwaltungsmii.Big 
beteiligt sind, wurde eng zusammengearbeitet. 
In der gewerblichen Schadlingsbekii.mpfung haben sich die wenigen Betriebe halten 
konnen. Sie sind in der Hauptsache mit Fliegen-, Kornkafer- und Rattenbekii.mpfung 
sowie in der Winterspritzung beschaftigt. Ihr Tii.tigkeitsfeld ist durch den Einsatz 
der ortlichen Pflanzenschutzwarte und die Einschaltung der ortlichen Spar- und 
Darlehnskassen stark eingeengt worden. Die Genossenschaften gewinnen bei der 
Durchfi.ihrung von Schii.dlingsbekampfungsmaBnahmen von Jahr zu Jahr immer 
mehr an Bedeutung, zumal da man von dieser Seite daran geht, Schleppergerate 
zum Einsatz zu bringen. Hierdurch ist es moglich, in ki.irzester Zeit groBe Flii.chen 
zu bearbeiten. 

6. Ailgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Die Kontrolle der 7539 landes- bzw. bundeseigenen P f l a n z e n s ch u t z g e r a t e  
nimrrit in derTii.tigkeit der Pflanzenschutztechniker breitesten Raum ein. Wiederum 
konnten innerhalb der Wintermonate die Gerii.te in sii.mtlichen Gemeinden auf 
Unterbringung und Instandhaltung gepri.ift werden. 
Bei der A u g e  n s t e ck l i n g  s p r ii f u n  g von Kartoffeln lag en 305 kurhessische 
und auBerkurhessische Herkunfte zur Prufung vor. Die Pnifungen konnten so 
rechtzeitig abgeschlossen werden, daB die Praxis Anfang April benachrichtigt 
werden konnte. 
Im Laufe des Berichtszeitraumes wurden etwa 750 Bodenproben auf N e m a  t o d e n
befall untersucht und 2 neue Hertle gefunden, so daB im Arbeitsgebiet des Pflanzen
schutzamtes Kassel-Harleshausen z. Z. 3 Kartoffelnematodenherde zu verzeichnen 
sind. 
In den Kreisen Frankenberg, Fritzlar-Homberg, Hunfeld, Kassel und Melsungen 
wurde der S a n  - J o  s e - S ch i 1 d 1 a u  s - Begehungsdienst fortgesetzt und hierbei 
51 357 Bii.ume und Strii.ucher auf SJS-Befall untersucht. Die Zahl der eingesandten 
befallsverdii.chtigen Proben belief sich auf 36. Befall konnte in keinem Falle 
festgestellt werden. 
Wie alljii.hrlich, so fi.ihrten die Pflanzenschutztechniker in den Wintermonaten 
wiederum die Kontrolle der L o h n  s a a t  b e  i z s t e 11 e n  durch. Diese Einrichtung 
des Pflanzenschutzamtes hat sich so bewii.hrt, daB man von seiten des Landhandels 
an das Pflanzenschutzamt herantrat, die Kontrolle alljii.hrlich fortzusetzen. Ver
schiedene Gemeinden, die bisher uber keine Beizgerii.te verfugten, kauften die 
Anlagen, da das Interesse an der Saatbeizung, bedingt durch die Aufklii.rung, 
stii.ndig wii.chst. Im allgemeinen kann man feststellen, daB Schneeschimmel, 
Weizensteinbrand, Haferflugbrand und die Streifenkrankheit der Gerste in den 
letzten Jahren merklich zuruckgegangen sind. 
In die alljii.hrlich auf Grund der Polizeiverordnung vom 25.7.1942 fi.ir den Zeitraum 
vom 24. bis 31. Oktober angeordnete allgemeine Ra t t e n b e k ii. m p f u n g  wurden 
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wiederum zur Kontrolle der gewerblichen Schadlingsbekampfer sowie der Pflanzen
schutzwarte die Pflanzenschutztechniker eingesdlaltet. Hierdurch konnte erreicht 
werden, daB man die Bekampfung allenthalben viel sorgfaltiger als bisher 
vornahm. 

II. Wkhtige l<rankheiten und Sdiadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Seba.den und Schadlinge

Die schweren Kahlfroste im Januar und Februar 1954 fiihrten zu starken A u s 
w i n t e r  u n g s s cha d e n  bei Getreide. Wintergerste wurde fast ganzlidl ver
nichtet; beim Weizen kamen nur die ausgesprochen winterharten Sorten 
(,.Carsten VII", ,,Carsten VIII", ,.Peragis") durdl, wahrend Sorten wie ,,Lohmanns 
Weender" und ,.Hauters II" fast ganzlich auswinterten. Auf dem Griinland fiihrte 
das trockne, kiihle Friihjahrswetter zu W a ch s  t u m  s v e r  z 6 g e r  u n g e n ,  so daB 
die Heuertrage vielfach unter dem normalen MaB blieben. Im Gartenbau wirkte 
sich die Friihjahrswitterung besonders nachteilig auf die Phaseolus-Bohnen und 
Gurken aus. Der verregnete Sommer fiihrte auBerdem zu starkeren F a  u 1 n i s  -
v e r l u s t e n  bei Obst. 
In Garten und Obstanlagen richteten W ii h 1 m a  u s e  stellenweise sehr groBen 
Schaden an. In zahlreichen Kursen konnten die interessierten Kreise mit der 
Bekampfung vertraut gemacht werden. S p e r  1 i n  g s s ch a d e n  zeigten sidl 
besonders in Ortsnahe, so daB von seiten des Pflanzenschutzamtes eine groBe 
Bekampfungsaktion durchgefiihrt wurde (s. Absdln. III, 1). Vielerorts war ein sehr 
starker M ai k a f e r  f l u  g zu verzeidlnen, so daB auch hier eine GroBbekampfung 
notwendig wurde (s. Abschn. III, 2). 

2. Unkrauter

Die durch die Frosteinwirkung des Winters liickigen Getreideschlage zeigten fast 
durdlweg eine starke Verunkrautung. Besonders stark waren A ck e r p f e n n i g
k r  a u  t ,  K a m  i l l  e und A ck e r h  o h l z  a h n  vertreten und infolge der ungiinstigen 
\Vitterung schwer zu bekampfen. Durch iiberhohte Wuchsstoffgaben und z. T. 
wiederholte Anwendung entstanden vorwiegend bei Weizen Ah r e n s  ch a. d e n·. 
Besondere Aufmerksamkeit verdient das K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t ,  das allgemein sehr 
stark verbreitet ist und als Zeigerpflanze fur die verstarkte Anwendung von 
Wudlsstoffmitteln anzusehen ist. Die Wirkung von dinitrokresolhaltigen und 
ahnlichen Mitteln blieb bei der Bodentrockenheit und dem Wachstumsstillstand 
der Kulturen ungeniigend; erst etwa die 11Mache Aufwandmenge befriedigte bei 
Getreide und Zwiebeln. EinigermaBen verla.Blich war wieder die Wirkung von 
Kalkstickstoff und Kainit (1 + 4 dz/ha) vor allem auf Klettenlabkraut und Acker
steinsame. 

3. Getreide

Die G e t  re  i d  e be  i z u n g erfuhr <lurch Aufklarung, Demonstrationsversuche und 
Kontrolle der Beizanlagen eine weitere Steigerung. Im groBen und ganzen kommen 
in Kurhessen etwa 80 0/o des Getreides gebeizt in den Boden. Durch die Saatgut
puderung sind auch die D r  a h  t w u r m s  ch a d e n  ganz erheblich zuriickgegangen. 
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Dagegen richteten K r a he n  z. T. betrachtlichen Schaden an, so daB Bekampfungs
aktionen gr6Beren AusmaBes in Erwagung gezogen werden mi.issen. Das 
Rog g e n a l  che n auftreten in der Gemeinde Wehrda (Kr:Marburg) wird weiterhin 
mit gr6Bter Besorgnis verfolgt. Umfangreiche Versuche des Pflanzenschutzamtes 
mit verschiedenen Kalkstickstoffgaben laufen und versprechen einen guten 
Erfolg. Die beiden W e1z e n g a l l mi.i ck e n arten traten auch 1954 vor allem in 
den FluBtalern der Eder, Fulda, Werra und im Kreise Hofgeismar auf und richteten 
z. T. betrachtlichen Schaden an. Durch rechtzeitige Warnmeldungen des Pflanzen
schutzamtes wurden etwa 3000 ha mit Staubemitteln behandelt.

4. Hackfrlichte

a) Kar t o f f e l n

Der K a r t o f f e l k a f e r  trat verhaltnismaBig schwach und sehr verspatet auf. Wie 
in den Vorjahren, so wurde auch 1954 die Bekampfung fast allgemein wieder in 
Gemeinderegie durchgefi.ihrt. Bei einer Gesamtkartoffelanbauflache von 43 OOO ha 
wurden 15000 ha gespritzt und 6000 ha gestaubt. Neben dem 1953 in der Gemeinde 
Schweinsberg festgestellten K a r t  o f f  e l k  r e  b s herd wurde nunmehr auch im 
Kreise Fulda (Gemeinde Kohlhaus) ein weiterer Befallsherd gefunden. Zu dem 
bereits bekannten N e m a t o d e  n herd in der Gemeinde Schweinsberg kamen 
2 weitere in Bebra (30 ha) und Wabern (3 ar) hinzu. In allen 3 Fallen handelt es sich 
ausschlieBlich um Gartengrundsti.icke. Die Phy top h t ho r a trat 1954 infolge der 
ungi.instigen Witterung besonders stark auf. Infolge termingerechter Spritzungen 
konnte ein vorzeitiger Zusammenbruch der meisten Bestande verhindert werden. 
Bei der Rodung stellte es sich allgemein heraus, daB durchschnittlich 15 0/o der 
Knollen durch Braunfaule infiz1ert waren. Gr6Bere Verluste bei nicht ausgelesenen 
bzw. nicht sachgema.B eingelagerten Kartoffeln sind hier zu erwarten. 

Von A b b a u k r a n k h e i ten trat die B l a t t r o l l k r a n k h e i t  in unterschiedlicher 
Starke auf. Wahrend mehrjahriger kurhessischer Nachbau ziemlich stark darunter 
litt, war diese Krankheitserscheinung in ji.ingeren Nachbauten nur ma.Big stark 
und in den Bestanden aus frischem Pflanzgut nur in geringem MaBe vertreten. 
Sehr haufig wurde die S t r i ch e l k r a n k h e i t  beobachtet ( ,,Erstling", ,,Augusta", 
,,Ackersegen"). Leichtes M o s a i k  war besonders stark bei ,,Erstling", ,,Ober
arnbacher Fri.ihe" und ,,Olympia" zu finden. Wahrend sich das Auftreten der Blatt
rollkrankheit in normalen Grenzen hielt, trat die Strichelkrankheit wesentlich 
starker als gewohnlich auf. Der Grund hierfur wird klar, wenn man die Ergebnisse 
der Blattlauszahlungen · betrachtet: Danach wurde (lie Gri.ine Pfirsichblattlaus 
gegeni.iber den Vorjahren verhaltnismaBig wenig gefunden, wahrend die Kreuz
dornfous sehr oft beobachtet wurde. 

b) R i.i b e n

Die trockne und warme Witterung im Fri.ihjahr und Vorsommer in Verbindung mit 
einem starken Blattlausbesatz bildete gi.instigste Voraussetzungen fi.ir das Auf
treten der V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t. Dies veranlaBte das Pflanzenschutzamt, 
eine Bekampfung groBeren Stils durchzufi.ihren (s. Abschn. III, 3). Infolge der 
feuchten und kuhlen Witterung der Sommermonate blieb die Vergilbung allerdings 
in der Hauptsache auf einzelne Nester beschrankt. Die C er cos po r a, die 
besonders stark im Kreise Marburg aufzutreten pflegt, zeigte sich verhaltnismaBig 
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spat, so daB sich BekampfungsmaBnahmen eriibrigten. H e r z - u n d  T r o ck e n
f a u  1 e trat wieder etwas starker auf. Die Sdladen waren allerdings durch die 
rechtzeitige Einschaltung des Pflanzenschutzamtes verhaltnisma.Big gering. Immer 
starker in den Vordergrund tritt von Jahr zu Jahr die W u r m  f a  u 1 e ,  hervor
gerufen dur<:h das Stockalchen Ditylenchus dipsaci. Befallsherde sind iiber das 
gesamte Arbeitsgebiet des Pflanzenschutzamtes verstreut. - Tierische Schadlinge, 
vor allem Riib e n d e r b r u B l e r  und M o o s k n o p f k a f e r ,  traten in unterschied
li<:her Starke auf. 

5. Futter- und Handelspflanzen

Auf Kleeschlagen zeigten si<:h wiederum Schaden. starkeren Umfanges durch 
K 1 e e k r e  b s. Der erste Schnitt litt besonders unter der ungunstigen Friihjahrs
witterung. 
Die Rapsanbauflache s<:hrumpfte auch 1954 weiterhin zusammen. Schaden grofleren 
AusmaBes traten insbesondere durch A u s w i n t e r u n g  auf. Im Flachs machten 
sich vor allem Unkrauter unliebsam bemerkbar. In sta.rkstem Mafle gelangten 
wieder Gelbspritzmittel zum Einsatz, wozu von seiten des Pflanzenschutzamtes 
die Gespanngerate auf den erforderlichen WasserausstoB von 600-8001/ha 
umgestellt wurden. 

6. Gemiise

Unter der an haltend regnerischen und kiihlen Witterung der Sommermonate 
hatten insbesondere die warmebedurftigen Gemusearten wie Kohl, Bohnen, 
Gurken und Toma ten zu leiden. Ka l t  e s ch a d e n  zeigten sich hauptsachlich bei 
Busch- und Stangenbohnen. Gurken entwickelten sich sehr sparlich, so daB oft ein 
Umbru<:h erforderlich war. Katastrophal trat der B r a u n  fa u 1 e befall an Toma ten 
auf. Hier betrug der Ausfall 60-70 ° /o dort, wo keine Spritzungen vorgenommen 
wurden. Die B 1 a t  t f l e ck e n  k r a n k  he i t  an Sellerie war nicht so stark verbreitet 
wie in den Vorjahren. Die Ko h l f l i e g e  trat in verheerendem Umfange auf und 
vernichtete in den Gemiisegarten 25-30 0 /o der friihen und mittelfruhen Kohl
bestande. Verhaltnismaflig stark war das Auftreten der Ko h 1 d r e  h h e r  z m u ck e 
en Spatkohlsorten, wo im Durchschnitt Schaden von etwa 15 ° /o entstanden. Die 
starke Verunkrautung der Mohren- und Zwiebelflachen filhrte zu arbeits�aflig 
sehr hohen Belastungen der Betriebe, zumal da die neuen chemischen Mittel in der 
Praxis nur zogernd Eingang finden. Ko h l h e r n i e  und Ko h l g a l l e n r u B l e r  
zeigten sich i n  gleichbleibendem Umfange wie bisher. 

7. Obst

Der witterungsmaBig giinstige Verlauf der Obstblute bot die beste Voraussetzung 
fiir reichen Fruchtbehang. Durch die trockene und kuhle Witterung im April/Mai 
setzte der Fu si c 1 ad iu m - Sporenflug verhaltnismaflig spat ein. Trotz regnerischer 
Witterung in den Sommermonaten trat Schorfbefall nur in den ausgesprochenen 
Schorflagen starker in Erscheinung. Der M e  h l t  a u  befall war selbst bei den 
anfiilligsten Apfelsorten verhaltnismaflig schwach. Bedingt durch den reichen 
Fruchtbehang, betrug der O b s t m a d e n befall durchs<:hnittlich nur 10-15 0/o. 
Starker war der Schaden durch die P f l  a u  m e n  s a g e  w e  s p e (25-30 0/o). Als 
katastrophal sind die B 1 a t  t 1 au  s schaden besonders an Hauszwetsche zu 
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bezeichnen, zumal da die gesamte Ernte durch R u  B t a u  fast vollig entwertet 
wurde. Die Verbreitung von S p i n n m i l b e n  ging selbst unter den ungunstigsten 
Witterungsverhaltnissen der Sommermonate kaum merklich zuruck. · Die E r d 
b e e r m i l b e  gewinnt immer mehr an Bedeutung; sie wurde nur verhaltnisma.Big 
selten bei der Sorte .. Soltwedel" beobachtet. 

8. Zierpflanzen

Der sonnenarmen Witterung entsprechend waren in den Gewachshausern selbst 
in den Sommermonaten Pilzkrankheiten wie Botrytis, Fusarium usw. stark 
verbreitet. Cyclamen litten hier besonders unter den sog. P o ck e n  wahrend der 
Blutezeit. Sclerotium- und Botrytisbefall fuhrten, meist sortenabhangig, zu 
umfangreichen Schaden an Treibtulpen. Erhebliche Verluste entstanden an 
Gloxinien und auch an Calceolarien durch die Phy top h t ho r a -Krautfaule. 
Neben der allgemeinen Verbreitung von Thrips und W e i B e r  Fl i e g e  zeigte 
sich zunehmender A I c h e n  befall an Hortensien und Chrysanthemen. Zinnien und 
Sommerastern litten uberma.Big unter Fu B k  r a n k  h e  i t  e n. Das nahezu vollige 
Verfaulen der Samenstande von Sommerblumen und Stauden sowie auch zahl
reicher Gemusearten fuhrte im Samenhandel zu erheblichen Versorgungsschwierig
keiten und finanzieller Notlage der Saatgutbetriebe. Hochgradige V i r u s  -
verseuchungen - an hellaubigen Sorten starker als an dunkellaubigen - traten 
besonders in Dahlienvermehrungsbetrieben auf. 

9. Vorratsschutz

Durch Zuwendung von Bundesmitteln konnte die Sachbearbeiterin fii.r hauswirt
schaftlichen Vorratsschutz weiter beschaftigt werden. Die groBe Zahl der Beratungs
wunsche zeigt das wachsende Interesse der Landbevolkerung an diesem Sachgebiet. 
Dies darf als Erfolg der planma.Bigen Aufklarung gewertet werden. Breitesten 
Raum nahmen wiederum die Vortrage (58) ein, die vor Landfrauenvereinen, beim 
Einsatz des Wanderberatungswagens, im Rahmen der Wanderlehrschau des 
Pflanzenschutzamtes und vor Landwirtschaftsmeisterinnen gehalten wurden. 
Besonderer Wert wurde auf eine systematische Schulung der Madchenklassen der 
Landwirtschaftsschulen gelegt, wo neben mehreren Unterrichtsstunden auch 
Beispielsbekampfungen durchgefuhrt wurden. Im Vordergrund standen vor allem 
Keimhemmungsversuche bei Kartoffeln sowie K o rnkafe r-, H u h n e r m ilbe n -, 
Fl i e g e n-, S p e ck k a f e r- und R a t t e nbekampfungen. Durch Hinzuziehung des 
jeweiligen Pflanzenschutzwartes durften die VorratsschutzmaBnahmen in den 
nachsten Jahren eine wesentliche Intensivierung erfahren. 

10. Hoh:schutz

Bei der Durchfuhrung von HolzschutzmaBnahmen wird das Pflanzenschutzamt 
leider nur zu oft erst herangezogen, wenn gr6Bere Schaden eingetreten si:b.d, deren 
Sanierung dann sehr schwierig ist. Dies ist um so bedauerlicher, als uns die 
enormen Holzeinschlage der Kriegs- und Nachkriegsjahre zwingen, mit dem 
knappen und teuren Rohstoff Holz au.Berst sparsam umzugehen. Zahlreiche Auf
treten des H a u s b o ck s  und H a u s s ch w a m m e s  wurden bearbeitet und eine 
Bekampfung eingeleitet. Die geplanten Holzschutzkurse fur Zimmerleute und 
auch auf der Sagewerkschule in Bad Wildungen muBten auch 1954 wieder zuruck
gestellt werden; sie sind erst fur 1955 vorgesehen. 
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11. Forstschutz

In immer stiirkerem MaBe dehnt sich der Pflanzenschutz auch auf die Forstkulturen 
aus. Die seit einigen J ahren im Eichenschiilwald gegen den N e u  a u  s t r i e b d e  r 
Eiche n s t u b  b e n  durchgefiihrten Versuche sind abgeschlossen. Versuche gegen 
F o r s t u n k r ii u t e r  und -unholzer wurden weiter beobachtet. Gegen den z. T. sehr 
stark auftretenden A d l e r f a r n  sind noch weitere Versuche erforderlich. 
Von den tierischen Schii.dlingen hat sich der R i e s e n  b a s t  k ii f e r  weiter aus
gebreitet. Ausgedehnte Versuche zum prophylaktischen Schutz der nach der Durch
forstung stehenbleibenden Stii.mme sowie zur Vernichtung der Kafer und Larven 
in den Stubben laufen und zeigen z. T. recht brauchbare Ergebnisse. Einige 100 ha 
Buchenwald wurden wieder von den Rau pen des B u c h en  r o t s  c h w a n  z e s kahl 
gefressen. Auch die L ii r c h e n m i n i e r m o t t e  sowie die B u c h e n - u n d  
D oug 1 a s  i en  w o 11 a u  s richteten erhebliche Schiiden an. Umfangreiche Versuche 
laufen gegen E n g e r l i n g e ,  D r a h  t w u r me r  und M a u l  w u r f s g r i l l e n  in 
Pflanzgiirten. 

Ill. Lenkung und Durdtfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Sperlingsbekampiung

In 37 Gemeinden Kurhessens wurden im Berichtszeitraum Sperlingsbekiimpfungen 
nach der Gri.inkornmethode durchgefuhrt. Um das Anwachsen der Population· durch 
Zuflug moglichst lange hinauszuschieben, wurden vor allem gr6Bere und 
geschlossenere Rii.ume bearbeitet. An Schadvogeln wurden 11185 Haussperlinge, 
2 Feldsperlinge und 7 Elstern abgetotet. Die Zahl der bei diesen Bekii.mpfungen 

· gefallenen Sing- und Nutzvogel h:telt sich unter Berucksichtigung der Tatsache,
daB nicht immer bei schneefreier Lage gearbeitet werden konnte, mit etwa 0,4 °/o
des vergifteten Sperlingsbesatzes in ii.uBerst niedrigen Grenzen. Die Erfahrung
zeigt, daB bei Frost- und Schneelage die besten Erfolge zu verzeichnen sind. Die
Ausfiille an Sing- und Nutzvogeln sind auch bei diesen Witterungsverhiiltnissen
bei Berucksichtigung aller erforderlichen VorsichtsmaBnahmen iiuBerst gering.

2. Maikaferbeka:r.ipfung

Der Hauptflug des Feldmaikafers, der in Kurhessen in 4jiihrigem Entwicklungs
rhythmus auftritt, wurde h.ir 1954 wieder erwartet. Nachdem von seiten des Landes 
Hessen erhebliche Mittel zur Verfugung gestellt wurden, konnten in 14 Kreisen 
(53 Ortschaften) 186 km Waldrand und 333 ha Waldflii.che mit Stiiubemitteln 
(32,5 t) behandelt werden. Hierbei gelangten etwa 200 Personen, 15 Zugmaschinen, 
12 GroBverstiiuber und zahlreiche Pferdegespanne zum Einsatz. Die Kosten fur 
den Hand- und Spanndienst hatten die Gemeinden zu tragen. 

3. Vergilbungskrankheit der Rilben

Auf Grund der fur die Blattlausvermehrung gunstigen Fruhjahrs- und Vorsommer
witterung wurden von der Zuckerfabrik Warburg in Verbindung mit dem Pflanzen
schutzamt die notwendigen Vorbereitungen fur eine Bekiimpfung der das Ver-
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gilbungsvirus iibertragenden Blattlause getroffen. Von seiten der Zuckerfabrik 
wurde hierzu Systox in ausreichender Menge zur Verfiigung gestellt. Die Aktion, 
die unter standiger Kontrolle des Pflanzenschutzamtes stand, erfaBte in den Kreis en 
Hofgeismar, Fritzlar, Kassel, Melsungen und Wolfhagen 2300 ha in einmaliger und 
185 ha in zweimaliger Spritzung. 1000 ha wurden mit E 605 behandelt. Zurn Einsatz 
gelangten 7 Alldogs sowie 2 Unimogs mit Aufbauspritzen sowie zahlreiche Feld
spritzen. Die Spritztermine richteten sich ausschlieBlich nach den Warnmeldungen 
des Pflanzenschutzamtes. 

IV. Versudlstatigkeit

l. Amtliche Mittel- und Gerateprilfung

H a u p t p riif u ng 

Zahl Priifungsmittel Vergle1chsmiltel 

Mille\ gegen V ersuchsart der Zahl der Zahl der 
Vers, Mittel Konz. Miltel Konz. 

Weizensteinbrand . . . . . . . . . . . . Freiland 1 18 38 5 12 

Streifenkrankheit . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 14 29 4 10 

Haferflugbrand . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 10 22 5 12 

Unkraut in Getreide . . . . . . . . . . Freiland 2 9 10 5 5 
Unkraut in Gnlnland .......... Freiland 3 9 9 5 5 
Unkraut in Sonderkulturen .... Freiland 3 3 5 2 2 
Unkraut auf Wegen . . . . . . . . . . Freiland 1 3 3 2 2 
Verholzte Pflanzen ............ Freiland 3 15 15 8 8 
Kartoffelkafer . . . . . . . . . . . . . . . . Freil and u. Labor. 9 57 73 20 26 
Riesenbastkafer . . . . . . . . . . . . . . Freiland u. Labor. 4 8 11 5 11 

Stachelbeerblattwespenlarven .. Freiland u. Labor. 1 5 5 6 6 
Rtibsenblattwespenlarven Freiland .u. Labor. 2 1 2 2 4 
KohlweiBlingsraupen .......... Freiland u. Labor. 2 1 1 2 2 
Pflaumensagewespe ........... Freiland 1 1 2 3 3 
Kornkafer .................... Speicher 1 1 2 1 1 

Zwiebelfliege ................. Freiland 1 2 2 1 1 
Grune Apfellaus .............. Freiland 5 22 27 16 17 

Schwarze Kirschblattlaus . . . . . . Freiland 3 21 24 14 14 
Johannisbeerblattlaus ......... Freiland 1 1 2 1 1 
Rosenblattlaus ................ Freiland 1 1 2 1 1 
Douglasienwollaus ............ Freiland 1 4 6 1 2 
Rote Spinne 

an Hauszwetsche ............ Freiland 1 9 12 2 2 
an Apfel .................... Freiland 3 10 16 4 5 
an Kirsche .................. Freiland 1 5 7 2 2 

Drahtwurmer und E 1 
im Forstkamp . . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 3 3 3 3 
bei Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . Freiland 2 5 5 5 6 

Allgem. Obstbaumschadlinge 
(Winterspritzung) . . . . . . . . . . Freiland 2 7 7 7 7 

Fusicladium . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 4 19 22 16 16 
Phytophthora (Kartoffel) . . . . . . Freiland l 16 20 3 3 
Zweig-Monilia 

bei Sauerkirsche ............ Freiland 1 3 3 
Nelkenrost ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 2 2 2 2 
Auflaufkrankh. bei Astern . . . . Gewachshaus 1 9 17 4 8 
Keimung' bei Kartoffeln . . . . . . Keller 1 1 1 2 2 

Insgesamt: 66 295 405 159 201 
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V o rprufun g  

Weizensteinbrand . . . . . . . . . . . . Fre1land 1 1 2 
Kartoffelkafer . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland + 

Laboratorium 6 3 6 
Buchenrotschwanz . . . . . . . . . . . . Freiland + 

Laboratorium 1 1 2 2 2 
Rubsenblattwespenlarven . . . . . Freiland + 

Laboratonum 1 3 6 3 6 
Kohlwe1Blingsraupen .......... Freiland + 

Laboratorium 1 1 1 
Fusicladium . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 2 2 4 3 3 
Cladosporium fulvum . . . . . . . . . Gewachshaus 1 1 1 4 4 

Insgesamt: 13 12 22 12 15 

2. Eigene Versuche

Eine Vielzahl eigener Versuche wurde zur Kia.rung besonderer Fragen im 
Getreide-, Haddrucht- und Gartenbau, aber auch im Forstschutz angelegt 
(s. Absdm. II). 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Mittel gegen bzw. zur Zahl der Versuche 

Beizung des Getreides . . . . . . . . . . . . . . 10 
Unkrauter 

Kalkstickstoff-Kainit . . . . . . . . . . • . . . 4 
Gelbmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Wuchsstoffmittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Unh6lzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Phytophthora an Kartoffel . . . . . . . . . . 19 
Fusicladium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
SchrotschuBkrankheit . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Zweig-Monilia (Sauerkirsche) . . . . . . . . 1 

Brennfleckenkrankheit (Bohne) . . . . . . l 
Blattfleckenkrankheit (Sellerie) . . . . . . 2 
Bodenschadlinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Kartoffelkafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Kornkafer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Engerlinge, Drahtwiirmer . . . . . . . . . . . . 8 
Maulwurfsgrille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Blattlause 

an Obst und Gemuse . . . . . . . . . . . . . . 61 
an Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Blutlause . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kirschfruchtfliege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Stallfliegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Obstmade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Rote Spinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Pflaumensagewespe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Roggenalchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Riesenfichtenbastkafer . . . . . . . . . . . . . . 3 
Vogelabwehr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Kartoffelkraut-Totspritzung . . . . . . . . . 10 
Keimung bei Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . 4 

Insgesamt: 343 

Zahl der 
Mittel Konzentrationen 

4 5 

3 3 
3 4 
9 12 

16 24 
5 8 

11 14 
6 6 
3 3 

11 11 

11 11 
2 2 
9 12 
5 8 
9 9 

4 4 

5 6 
5 8 
1 2 

10 11 
4 4 
4 4 
6 8 
3 3 
1 9 

13 22 
8 8 
4 5 
2 2 

177 228 
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V. Ein- und Ausfuhrkontrolle

1. Einfuhr

Gr6J3ere Einfuhrsendungen lagen nur bei der EinlaJ3stelle Bebra vor; sie bestanden 
aus 60 kg Baumschulware und 29841 kg (36406 Stuck) Moorbeetpflanzen. In Kassel 
selbst wurden insgesamt 92 kleinere Sendungen im Gesamtgewicht van 134,6 kg 
aus dem Ausland untersucht. 2 italienische Schnittnelkensendungen wurden 
zuriickgewiesen, da sie ohne Gesundheitszeugnis liefen und wahrend der Sperrzeit 
eintrafen. 

2. Ausfuhr

Die fur Ausfuhrsendungen ausgestellten Pflanzengesundheitszeugnisse betrafen 
fast iiberwiegend Samereien nach Ubersee und in europaische Lander. Insgesamt 
wurden 29 Zeugnisse ausgestellt. 

VI. Veroffentlichungen

Marcu s, 0.: Die Blattrollkrankheit der Kartoffel und ihr anatomischer Nachweis. Mikro
kosmos 43. 1954, 228-232. 

-, Deformationen an Augenstecklingen von Kartoffeln durch Befall mit Stengeliilchen. 
Nachric:htenbl. Deutsch. Pflanzensc:hutzd. (Braunschweig) 6. 1954, 108-109. 

Hinzu kommen zahlreiche Artikel, insbesondere Warnmeldungen, im Landwirtschaftlichen 
Woc:henblatt fur Kurhessen und Waldeck. 
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Land Hessen 

Pflanzensdmtzamt Frankfurt am Main 

Leiter: Oberlandwirtschaftsrat Dr. Heinrich Hiilsenberg. 

Anschrift: (16) Frankfurt a. M.-Hausen, Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Strafle 2. 

I. Allgemeiner Beridtt

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) Nachdem sich die Beschrankung der Zahl der B e z  i r k s  s t e 11 e n  auf zwei als
erschwerend fur die reibungslose Durchfiihrung ihrer Obliegenheiten gezeigt
hatte, wurden sowohl vom Gebiete der nordlichen als auch von dem der sudlichen
Bezirksstelle jeweils benachbarte Kreise abgetrennt und zu einem Arbeitsgebiete
zusammengefaflt, so da.B das Gesamtgebiet nunmehr praktisch in 3 Arbeitsbezirke
aufgeteilt ist, namlich Hessen-Nassau-Nord (GieBen) Hessen-Nassau-Mitte
(Frankfurt) und Hessen-Nassau-Sud (Frankfurt).

b) Die Ube r s i e d l u n g  des Pflanzenschutzamtes aus dem Hause der Land- und
Forstwirtschaftskammer in das neue eigene Dienstgebaude in Frankfurt a. M.
Hausen brachte die Einstellung eines weiteren Sachbearbeiters sowie einer Ver
suchstechnikerin und eines Gartners mit sich, so daB der P e r s o n a l s t a n d  in der
zweiten Halfte des Berichtsjahres folgender war:

Ordentlicher Haushal t Bunde smittel 

Pllanzen- Bezirks- Pflanzen- Bezirks- Insgesamt 

sdmtzamt stelle sdmtzamt stelle 

Wissenschaftler ............... 5 3 8 

Pflanzensdmtztechniker . . . . . . . 31 2 5 38 
(SJS) 

Laboratoriumskriifte . . . . . . . . . . 1 1 2 

Biirokriifte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 6 

Sonstige Verw.-Arbeiter . . . . . . 4 4 
Referendare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

16 35 3 5 59 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Der A u f kUir u n g  dienten im Berichtsjahr Artikel und Berichte in der Presse, 
Vortrage, Rundfunksendungen, Pflanzenschutzwartschulungen, Ausstellungen, 
Beispielsversuche und Einzelberatungen; im einzelnen: 
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Artikel in Fachblattern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 
Artikel in der Tagespresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Notizen in der Tagespresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Vortrage des Pflanzenschutzamtes .................. 108 
Vortrage der Landwirtschaftsschulen ............... 518 
Sendungen iiber Radio Frankfurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Pflanzenschutzwartschulungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Ausstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Schauversuche und Beispielsbekampfungen . . . . . . . . . 240 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Pflanzenschutzamt: 

Bezirk Nord: 

Bezirk Mitte: 

Bezirk Sud: 

1295 Anfragen und Auskiinfte 
276 Ortsbesichtigungen 
977 Anfragen und Auskiinfte 
205 Ortsbesichtigungen 
855 Anfragen und Auskiinfte 
195 Ortsbesichtigungen 
885 Anfragen und Auskunfte 
210 Ortsbesichtigungen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der M eld e d  i e n  s t iiber das Auftreten von Pflanzenkrankheiten und Schadlingen 
stiitzte sich auf die Mitarbeit der Landwirtschaftsschulen und der Gartenbau
beratungsstellen. Als Melder waren die Pflanzenschutztechniker und die Ring
berater der Schulen sowie ehrenamtliche Mitarbeiter tatig; Ietztere waren zum 
groBen Teil gleichzeitig Berichterstatter des Statistischen Landesamtes. Insgesamt 
beteiligten sich an der Berichterstattung fur Ackerbau 106 Melder, an der Bericht
erstattung furGemiisebau 109 und an derBerichterstattung furObstbau 101Melder. 
Ein intensiver Wa r n  d i e  n s t wurde besonders auf dem Gebiete des Obstbaues 
betrieben. An alle gr6Beren Obstbaubetriebe wurden Terminkarten versandt, 
die gleichzeitig kurze Erlauterungen des Schadlings und des Schadbildes enthielten. 
Beriicksichtigt wurden folgende Schadlinge und Krankheiten: Apfelblutenstecher, 
Apfelschorf, Apfelwickler, Pflaumensagewespe, Pflaumenwi.ckler und Kirschfrucht
fliege. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden und mit dem

Schadlingsbekampfungsgewerbe

Das Pflanzenschutzamt steht namentlich mit dem Institut fur Phytopathologie der 
.Justus-Liebig-Hochschule in GieBen sowie mit dem Botanischen und Zoologischen 
Institut der Technischen Hochschule Darmstadt in enger Fiihlungnahme. Unter 
Hinzuziehung des GieBener Instituts wurden Untersuchungen iiber Fragen des 
Kartoffelabbaues in Angriff genommen. Beim Zoologischen und Botanischen 
Institut in Darmstadt arbeiten Doktoranden unter fachlicher Betreuung durch das 
Pflanzenschutzamt iiber Phytophthora und Riibenmotte. Engere Beziehungen 
bestehen auBerdem zum Institut fur Biologische Schadlingsbekampfung und 
Kartoffelkaferbekampfung der Biologischen Bundesanstalt in Darmstadt, ferner 
zum Hygienischen Institut der Universitat Frankfurt in bezug auf toxikologische 
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Fragen und schlieBlich zur Einfuhr- und Vorratsstelle fiir Getreide und Futtermittel 
in Frankfurt, flir die u. a. ein gr6Berer Versuch an Lagergetreide durchgeflihrt 
wurde. Die Sperlingsbekiimpfung machte wiederum ein Zusammenarbeiten mit der 
Staatl. anerkannten Vogelschutzwarte Untermain erforderlich. Entsprechendes gilt 
fur die Zusammenarbeit mit einigen Forstiimtern bei der Maikiiferbekiimpfung. 
Die Zusammenarbeit mit dem Schadlingsbekiimpfungsgewerbe erstreckte sich vor
nehmlidl auf die Sperlingsbekampfung nach der Grtinkornmethode, deren 
praktische Durchfiihrung emigen zuverliissigen Firmen ubertragen wurde. Die 
Zusammenarbeit mit .Behorden erfolgte im ublichen Rahmen. 

6. Allgemeine Dberwachungsma6nahmen

Sie umfaBten vornehmlich MaBnahmen der Entrumpelung der Obstbaume, der 
Winterspritzung, der San-Jose-Schildlaus-Bekiimpfung, der Bekiimpfung von 
Kartoffelkiifer und Phytophthora, von Abbaukrankheiten, Nematoden sowie der 
Vergilbungskrankheit der Zuckerriiben, uber deren Durchfiihrung und Ergebnisse 
in Abschn. III, 4 (S. 112) berichtet wird. 

Im Rahmen der UberwachungsmaBnahmen wurden ferner 327 Lohnsaatgetreide
bereitungsbetriebe uberwacht. Die Anzahl der entnommenen und untersuchten 

. Beizproben betrug 556 gegeni.iber 258 im Vorja hre. Das Ergebnis der laboratoriums
miifligen Prtifungen war im Vergleich zum Vorjahr folgendes: 

Beizkontrolle Zahl der 
Proben 

stark 
unterbeizt normal gebeizt stark iiberbeizt 

1953 
1954 

258 
556 

26% 
8% 

59% 
86% 

15% 
6% 

Fehlerhafte Beizungen gingen demnach um 27 °/o zuruck. Wenn auch dieses 
Ergebnis noch nicht voll befriedigt, so la.flt sich doch immerhin ein bedeutender 
Fortschritt erkennen. 

II. Widttige l<rankheiten und Sdtadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge

A u s w i n t e r u n g s s ch a d e n  waren sehr stark, Winterge_rste (90 0/o) muflte 
gr6Btenteils umgebrochen werden, Weizen (20 °/o) teilweise. Roggen hat im 
allgemeinen den Winter ohne Verluste iiberstanden. 

F e  1 d m ii u s e  ma eh ten sich erst irn Spatsommer bemerkbar und wurden lediglich 
stellenweise im Herbst zur Plage, insbesondere in Klee, Luzerne und Grunland. 

W i.i h 1 ma u s e traten fast im ganzen Gebiete stark auf und waren wieder eine 
groBe Gefahrenquelle fiir die Obst- und Gemtisekulturen. 

Der M a u  1 w u r f hat gegentiber fri.iheren J ahren deutlich zugenommen. Durch das 
Aufwerfen grofler Erdhaufen, namentlich in Wiesen, sowie <lurch Umwerfen von 
Pflanzen in Anzuchtbeeten ist er auBerst lastig geworden. Daher kam es in ein
zelnen Gerneinden - z. B. irn Kreise Biedenkopf - leider zur Aussetzung von 
Fangpramien. 
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Uber M a u  1 w u r f s g r  i 11 e n  schaden wurde in den Kreis en Biedenkopf, W eilburg 
und Biidingen sowie in einigen Kreisen der ehemaligen Provinz Starkenburg sehr 
geklagt. 

M a i  k a f e r  e n  g e r  1 i n  g e traten stellenweise stark auf, so namentlich in den 
Kreisen Gieflen und Biidingen sowie in verschiedenen Kreisen der Provinz 
Starkenburg. 

D r  a h  t w ii r m e  r und Er d r a u  p e n  machten sich namentlich im siidlichen Bezirk 
starker bemerkbar. 

2. Unkrauter

Die Verunkrautung ist allgemein stark; bei Getreide ist sie zum Teil durch Aus
winterung sehr begiinstigt worden. 

3. Getreide

W e i z e n s t e i n b r a n d ,  S ch n e e s ch i m m e l, Flu g brand und Ge r s t e n
s t r e  i f  e n  k r a n k  h e  i t  treten im allgemeinen nur in geringer Befallsstarke und 
nur stellenweise auf; lediglich ein groflerer Acker im nordhessischen Bezirk zeigte 
iiber 20 °/o Steinbrandbefall. 

Das Ge t r e  i d  e h  a h  n c h e n  trat im Oberlahnkreis stellenweise so stark auf, da.B 
um Bekampfungsma.Bnahmen nachgefragt wurde. - Weit verbreitet war W e ifi
a h r i g k e i t ,  ausgelost durch F u .B k r a n k h e i t e n  sowie auch durch Ge t r e i d e
h a l  m w e  s p e; ferner zeigte sich eine Wei.Bahrigkeit infolge physiologischer 
Storungen, vornehmlich bei .,Derenburger Silberweizen". 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

A b b a u k r a n k h e i t e n  und Phytophtho r a  waren stark verbreitet. Au.Berdem 
trat auch A It er n aria in starkerem Ausma.Be auf und zwar schon verhaltnismaflig 
friih, insbesondere im nordlichen Bezirk, wahrend Phy top h t ho r-a erst spat 
- meist erst im August - zum Durchbruch kam.
Der K a r t  o f f  e 1 k a f e r  hat dem Kartoffelbau praktisch keinen Schaden zugefiigt.
lnfolge der fur seine Entwicklung ungiinstigen Witterung, insbesondere auch
infolge der vorausgegangenen. winter lichen Frostperioden, die die Boden bis zu
betrachtlichen Tiefen gefrieren lie.Ben und einen gro.Ben Teil der iiberwinternden
Kafer vernichteten, war das Auftreten im Vergleich zu friiheren Jahren auffallend
gering. So kam es, da.B zum ersten Male wieder eine groBere Anzahl von Gemein
den nahezu frei vom Kartoffelkafer geblieben ist. Zu einem flachenhaften Befall ist
es sogar in den sonst immer sehr stark befallenen Riedgemeinden nirgends
gekommen. Das schlieBt jedoch nicht. aus, da.B es an einzelnen Stellen zu etwas
starkerem Kahlfra.B gekommen ist, weil seitens der Praxis die notige Vorsicht
auBer Acht gelassen wurde.

b) Rub e n

W u rz e l  b r a n d ,  Rii b e n d e r b r ii.Bl e r  und Riib e n a a s k a f e r  traten stark auf. 
AuBerdem waren die jungen Riibenpflanzchen bereits im Mai auBerordentlich 
stark von B 1 a t  t 1 a u  s e n  (Doralis fabae) befallen, so da.B stellenweise starke Saug
schaden festzustellen waren und die Praxis sich in vielen Fallen zu einer 
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Bekampfung gen otigt sah. Aus dem Kreise Gro.B-Gerau wurde starkeres Auftreten 
des Rub e n n e m a t o d e n  gemeldet; erfahrungsgema.B erstreckt sich dieses Vor
kommen auch auf die angrenzenden Riedgemeinden im Kreise Bergstra.Be. 

Die V e r g i lb u n g s k r a nk he i t  machte sich verhaltnisma.Big spat bemerkbar. Sie 
nahm erst Anfang August sichtbare Formen an und erreichte im Rhein-Main-Gebiet 
gegen Mitte des Monats eine Ausbreitung von etwa 10 °/o. Von da ab nahm sie 
dann schneller zu, ohne jedoch die Befallstarke des Vorjahres zu erreichen. Auf
fallend war, da.B vor allem in den Hohengemeinden manche Rtibenschlage deutlich 
starker befallen waren als in tieferen Lagen. 

He r z  - u n d T r o ck e n  f a  u 1 e wurde vereinzelt in etwas statkerem Ausma.Be 
beobachtet. 

5. Futter- und Handelspflanzen

In Raps und Rtibsen sind im September fast tiberall die Larven der R ii b s e n  b 1 a t  t
w e s p  e stark aufgetreten und haben stellenweise Kahlfra.B verursacht. Das Auf
treten anderer Schadlinge und Krankheiten war nicht nennenswert. 

6. Gemiise

Unter den Krankheiten der Gemusepflanzen standen an erster Stelle G u rk e  n 
w e lk e ,  B r a u n f a u le der Tomaten und B r e n n f le ck e n k r a nkhe i t  an 
Bohnen und Erbsen. Von tierischen Schadlingen sind stellenweise K o h  1 f l  i e g e 
und Z w i e b e  1 f l  i e g e (insbesondere die 2. Generation) stark aufgetreten. Bei 
Tomaten nehmen die verschiedenen Vir u s k r a n k hei  t e n  von Jahr zu Jahr zu. 

7. Obst

Gold a f t e r raupen traten sehr stark im Rhein-Main-Gebiet auf und verursachten 
Fra.Bschaden iiberall dort, wo nicht rechtzeitig Abwehrma.Bnahmen getroffen 
wurden. Starker B a u m  w e  i .B  li n g  s f  a lt e r  f lug wurde stellenweise im Rhein
Main-Gebiet beobachtet. A p  f e 1 b a u m g  e s p  i n s  t m o t t e trat sehr. verbreitet 
starker auf, ebenso R o t e  S pi n n e  und P f laum e n s a g e w e s pe. Ob s t m a d e  
und S cho r f haben sich in ertraglichen Grenzen gehalten. 

8. Sonderkulturen (Zierpflanzen)

Die Untersuchungen eingesandten kranken Pflanzenmaterials und die Beratungen 
erstreckten sich auf: 

D i ck m a u lrii .B le r  an Taxus, Wo ll-La.u s e  an Abies, Pseudotsuga und Picea, 

S chiit t e pi lz e  an Zierkoniferen, B la t t f a u le an Agave,R o s t k r a n k heit an 
Althaea, Na r z i s sen f li e g e  an Narzissen, Ohr lappche nk r a n k he i t  an 
Azalea, B 1 a s  e n  f u .Be an Begonien, S c  hi 1 d l a  u s e  an Kakteen und Camellia, 

Bla t t f leck e n k r a n k he i t, Er d r a u pe n, B la t t a lche n und Wi ck le r 
r a u  p e n  an Chrysanthemen, M e  h 1 t a u  an Cinerarien. 

Wu r z e lb r a u n e, G r a u s chi m m e lfau le , B la t tfle ck e n k r a n k he i t  an 
Cyclamen, Ne lk e n r o s t  und Ne lk e n s chwiir z e  an Nelken, "Er i k a s t e rbe n" 
an Erika, B u che n k e i m ling s f a u le an Fagus. 
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B a k t e r i e n f a u l e  und B l a s e n f ii B e  an Gladiolen, Na ck t s ch n e ck e n  an 
Orchideen, Ro s t  an Populus, L i l i e n hah n ch e n  an Lilien, S chil d l a u s e  an 
Palmen, W e i  Be F 1 i e g e an Pelargonien. 

M e h l t a u ,  S t e r n ruflt a u ,  En g-e r l i n g e ,  B l a t t l a u s e, S ch i l d l a u s e ,  B l a t t
w e spe n an Rosen, Rot e  Spin n e  an Veilchen. 

9. Forstkulturen

In einem Umfange, der das normale MaB erheblich iibersteigt, sind folgende zwei 
Schadlinge aufgetreten: 

a) Die La r ch e n m ini e r m o t t e  (Coleophora Jaricella). Da die Larchenmotte
bereits mehrere Jahre hintereinander verstarkt aufgetreten ist, machte sich der
Befall im Jahre 1954 durch einen Zuwachsriickgang an den Larchen recht sti:irend
bemerkbar.

b) Der G r o B  e B r a u n e  Ru s s  e l k  a f  e r  (Hylobius abietis) ist der zweite Schadling.
Wahrend in den vergangenen Jahren der Schaden durch den Riisselkafer sich
lediglich im nordlichen Teil unseres Kammerbezirkes bemerkbar gemacht hat, ist
er im Jahre 1954 auch im siidlichen Teil des Kammerbez1rks, d. h. im Gebiete des
Odenwaldes, erstmals mit starkeren Nageschaden aufgetreten. In diesem Gebiete
war der Riisselkafer vorher mehr oder weniger unbekannt. Die befallenen Holz
arten sind Fichte, Kiefer, Douglasie.

Die iibrigen, zum eisernen Bestand des Waldes gehorenden Schadlinge sind ledig
lich im gewohnten Umfange aufgetreten. Hierzu gehort insbesondere der 
F i  eh t e n  b o r k  e n k  af e r  (Jps typographus). 

Von Krankheiten an den Waldbaumen sind besondere Falle nicht zu erwiihnen. 

10. Vorratsschutz

Auf dem Gebiete des hauslichen Vorratsschutzes wurden verschiedene MaB
nahmen durch die Aufklarungstatigkeit der Sachbearbeiterin fur Vorratsschutz 
intensiviert, insbesondere MaBnahmen gegen Fleischschadlinge (K a s e  f l  i e g e 
und Spe ck k a f e r), Getreideschadlinge (K o r n k a f e r  und M e h l m o t t e), Textil
schadlinge (K l e i d e r m o t t e), Holzschadlinge (P o ch k a f e r) sowie Ra t ten und 
F 1 i e g e n. Einzelberatungen• befaBten sich auBerdem weitestgehend mit Ver
besserungen fur bauliche Veranderungen der Vorrats- und Lagerraume, da der 
derzeitige Zustand der Ri:i.ume meist schadlingsbegiinstigend ist. 

11. Bienenschutz

Im Berichtsjahre konnte die Zusammenarbeit zwischen dem Pflanzenschutzamt und 
dem Imkerverband noch enger gesta.ltet werden. Der Verband hat inzwischen eine 
Biologin eingestellt, die vom Pflanzenschutzamt bei groBeren Aktionen jeweils 
hinzugezogen wird, und die dann ihrerseits die von seiten der Imker fur notwendig 
erachteten VorsichtsmaBnahmen veranlaBt. Auf diese Weise war es moglich, 
Bienenschaden infolge von PflanzenschutzmaBnahmen auf ein so geringes AusmaB 
zu beschranken, daB sie im Gegensatz zu friiheren Jahren als kaum nennenswert 
zu bezeichnen sind. 
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Ill. Lenkung und Durchfuhrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Maikaferbekampfung

Erwahnt sei an dieser Stelle die Erfolgsfeststellung einer Bekampfung des Feld
maikafers in der Gemarkung der Gemeinde Steinfurth, Kr. Friedberg. Die 
Bekampfung war im Jahre 1952 - gleichzeitig mit einer Aktion in Dieburg - zur 
Abwehr von Engerlingsschaden an wertvollen Rosenkulturen eingeleitet worden. 
Die Engerlingsschaden waren 1951 recht erheblich; Grabungen zeigten damals, daB 
bis zu 20 Engerlinge je qm vorhanden waren. Eine nachtragliche Schadens
ermittlung ergab eine Ertragseinbufie an Rosen in Hohe von rund 90 OOO,- DM. 
Die Schaden an den iibrigen Feldfriichten waren ebenfalls erheblich. Wenn man 
fur die vorhandenen gefahrdeten Kulturen (82 ha Ruben, 102 ha Kartoffeln, 99 ha 
Luzerne, 153 ha Winterweizen, 76 ha Hafer und 20 ha Gerste) generell eine 
Schadigung von nur 5 0/o und nur fur ein Jahr zugrunde legt {Ertragseinbufien 
dauern aber entsprechend dem Entwicklungsgang des Schadlings 2 Jahre an). 
betragen die Verluste insgesamt 200 000,- DM. Demgegeniiber stehen die Kosten 
fur Leihgerate zur Durchfuhrung einer mehrmaligen Behandlung der Waldrander 
sowie fur die notwendigen biologischen Beobachtungen und Kontrollen mit einer 
Summe von 10 OOO,- DM, das sind 5 0/o der festgestellten Schadenssumme. Die 
Erfolgskontrollen ergaben im Bekampfungsjahre einen Riickgang des Engerlings
besatzes auf 1,6 Engerlinge je qm. Die Nachpriifung des zweiten Jahres zeigt ein 
weiteres Absinken des Engerlingsbesatzes und damit ausreichende Anbau
sicherheit fiir die Rosenkulturen. Die Bekampfung des Feldmaikafers an den Wald
randern hatte also den erwarteten Erfolg gebracht; es wurden erneute Verluste 
·vermieden und eine Ertragssicherung mit einem relativ geringen Aufwand an
Bekampfungskosten erreicht.

2. Sperlingsbekampfung

Auch 1954 wurden wieder em1ge Bekampfungsaktionen nach der Griinkorn
methode durchgefuhrt und zwar mit einem Gesamtergebnis von 4860 toten Haus
sperlingen in 9 Gemeinden, das sind im Mittel 540 Stuck je Gemeinde. Das beste 
Ergebnis wurde in Elz (Kr. Limburg) erreicht. Hier wurden innerhalb der fest
gesetzten Bekampfungszeit von 36 Stunden insgesamt 1448 Haussperlinge ver
nichtet. Diese Bekampfung nach der Griinkornmethode ist aber mit erheblidien 
Unkosten verbunden, die im wesentlichen durch den erforderlichen mehrtagigen 
Einsatz eines Schadlingsbekampfungsdienstes und durch den betrachtlichen Ver
brauch an Koderweizen bedingt sind. GroBaktionen kommen daher nur in solchen 
Orten in Frage, wo durch eine generelle Beseiligung von Sperlingsschwarmen 
groBere Verluste vermieden werden konnen. 

3. KartoHe!kaforbekampfung

Bekampfungsmafinahmen in Form von geschlossenen Aktionen sind nur von ver
haltnisma.Big wenigen Gemeinden durchgefuhrt worden. Im allgemeinen 
beschrankte man sich auf EinzelmaBnahmen gegen die 1. Larvengeneration. Die 
Behandlung umfaBte entsprechend der. Befallstarke verschiedener Gebietsteile 
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- etwa 60-1000/o der Kartoffelanbauflache (gegeniiber etwa 127 0/o im Jahre 1953
und 1440/o im Jahre 1952). Es wurden iiberwiegend DDT-Spritzmittel oder deren
Kombinationen mit Hexachlorcyclohexan angewandt. Zurn Stauben wurden iiber
wiegend Hexamittel verwendet.

4. Vergilbungskrankheit der Riiben

Bei Zucker- und Futterruben wurden zur Einschrankung der Vergilbungskrankheit, 
mit deren Auftreten bzw. Ausbreih.ing gered:met werden muBte, zwei Spritzungen 
in den bisher am meisten ·gefahrdeten Gemeinden der Kreise GroB-Gerau, Berg
strafle, Darmstadt und Wiesbaden durchgefiihrt. Es wurden insgesamt 2110,67 ha 
gespritzt, wobei durchschnittlich 409,7 ccm Systox je ha verbraucht wurden. Der 
Erfolg der Behandlung trat zwar nicht ohne weiteres klar hervor, denn die 
Erkrankung trat, namentlich bei Zuckerriiben, erst viel spater auf als im Vorjahre 
und erreichte erst Mitte September ihr Maximum. Trotzdem konnten stellenweise 
Mehrertrage bis zu 10 dz Reinzucker je ha ermittelt werden. 

5. Unkrautbekampfung auf Wiesen und Weiden

Im Dillkreise wurde eine G i n s  t e r  b e  k a m p  f u n  g auf 109 ha unter Verwendung 
von Ester-Wuchsstoffmitteln mit gutem Erfolge durchgefiihrt. Die durchschnitt
lichen Kosten beliefen sich je ha einschlieJ31ich Mittel, Gespann- und Lohnkosten 
auf run:d 80,- DM, wahrend filr Handrodungen, wie sie friiher iiblich waren, mit 
einem Kostenaufwande von 500,- DM bis 1000,- DM zu rechnen ist, ohne daJ3 
ein nachhaltiger Erfolg gesichert ist. - P e s t  w u r z b e  k a m p  f u n  g e n  wurden 
sowohl im Gebiete des Vogelsberges als auch im Kreise Biedenkopf in einzelnen 
Gemeinden mit Wuchsstoffmitteln als geschlossene Maflnahme durchgefiihrt. 

6. San-Jose-Schildlaus-Bekampfung

Auch im Jahre 1954 stand die San-Jose-Schildlausbekampfung im Mittelpunkt des 
obstbaulichen Pflanzenschutzes. 

Der planmaJ3ige B e g e h u n g s d i e n s t  wurde mit 5 Technikern in den Kreisen 
BergstraBe, Darmstadt-Stadt, Darmstadt-Land, GroB-Gerau, Offenbach-Stadt, 
Frankfurt, Maintaunus, Wiesbaden und Rheingau fortgesetzt. Es konnten dabei 
44 Gemeinden mit rund 400 OOO Obstbaumen und Beerenstrauchern benlcksichtigt 
werden. Auflerdem wurden in 12 Baumschulbetrieben mit-zusammen 5 ha Flache 
samtliche Wildlinge und aufgeschulten Materialien eingehend kontrolliert. Im 
Laufe des J ahres erhielt das Arnt 172 san-jose-verdachtige Proben zur Unter
suchung eingesandt, von denen 79 Stuck tatsachlich von der Schildlaus befallen 
waren. Diese 79 Infektionen verteilen sich auf 16 Gemeinden, wobei in zwei 
Gemeinden erstmaliger Befall festgestellt worden war. Die Auffindung dieser 
79 Verseuchungen bedeutet, daB in den betreffenden Gemeinden eine schwer
drohende Gefahr fur den Obstbau noch rechtzeitig genug beseitigt werden konnte. 
In den Monaten Januar und Februar wurde in den Kreisen BergstraJ3e, GroB-Gerau, 
Darmstadt-Stadt, Darmstadt-Land, Hanau-Stadt, Hanau-Land, Offenbach-Stadt, 
Offenbach-Land, Frankfurt, Wiesbaden und Rheingau die San-Jose-Wi n t e r
s p r i  t z  u n g  mit Gelbolen durchgefiihrt. Dabei wurden in 47 befallenen Gemeinden 
bzw. Stadten durch das Arnt selbst 622 Hertle bzw. befallene Grundstiicke mit rund 
80 OOO Obstbaumen und 40 OOO Beerenstrauchern wirksam behandelt. Insgesamt 
wurden 420 OOO 1 Spritzbriihe ausgebracht, so daB auf einen Baum bzw. Strauch 51 
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entfallen. Danach fiihrten die sehr stark befallenen Gemeinden Neckarsteinach, 
Lampertheim, Biblis, Viernheim und Einhausen die Winterbekampfung in eigener 
Regie durch und erfaBten dabei den groBten Teil ihrer Obstbaum- und Beeren
straucherbestande. 

In den Monaten Juli und August konnte uriter der Leitung des Amtes in 
25 Gemeinden und 7- Stadten der Kreise BergstraBe, GroB-Gerau, Darmstadt-Stadt 
und -Land, Hanau-Stadt und -Land, Offenbach-Stadt und -Land sowie Frankfurt 
eine S o m m e r s  p r i t  z u n g mit E 605 forte (0,05 °/oig) durchgefiihrt werden. Dabei 
wurden in 600 Garten rund 32 000 Obstbaume und 10 000 Beerenstraucher 
behandelt. Der Spritzbri.ihverbrauch stellte sich auf 62 OOO l, so daB 1,5 1 Bri.ihe auf 
den Baum bzw. Strauch entfielen. 

1. Allgemeine Winterspritzung
Die allgemeine Winterspritzung hatte anniihernd das gleiche AusmaB wie im 
Jahre zuvor. In den Kreisen der ehemaligen Provinz Starkenburg wurden 25,5 O/o 
des Baumbestandes gespritzt (gegeni.iber 24,20/o im Vorjahre), in den Kreisen des 
nordlichen Bezirkes variierten die Zahlen zwischen 30-55 0/o (gegeniiber 33,3 °/o 
im Vorjahre). An Sommerspritzungen scheint nur die Vorbliitespritzung bei Kern
obst in erwahnenswertem Umfange durchgefiihrt warden zu sein. Nachbliite
spritzungen haben ganz vereinzelt nur die fortschrittlichen Betriebe vorgenommen. 

8. Kirschfruchtfliegenbekampfung
Sie wurde in Ockstadt,Kr.Friedberg mit 2 Nebel-GroBgeraten. auf einer Flache von 
135 ha mit 9000 ertragsfahigen Kirschbaumen im Ablauf von 4 Tagen durchgefiihrt. 
Gegeni.iber unbehandelten Baumen, die nach unserer Kontrolle eine 80 °/oige Ver
madung zeigten, konnte der durchschnittliche Befall auf 0,5 0/o herabgedriickt 
werden. 

IV. Versuchstatigkeit
1. Amtliche Mittelpriifung

Vor- und Hauptpriifung 1954 

A. Ha uptp riif u n g

Zahl 
Prii!ungsmittel V ergleichsmittel GroJle des 

der Zahl der Zahl der Versuchs 
Mittel gegen Versuchsart Ver-

I 
Kon-

I 
Kon- Anzahl 

suche Mittel zentra- Mittel zentra- der 
tionen tionen qm Baume 

Weizensteinbrand ... ·I Freiland I 1 
I

18 

I
36 

I
5 

I
11 212 

Haferflugbrand ...... Freiland 1 15 32 5 12 176 

Unkrii.ut er 

im Getreide . . . . . . . Freiland 1 6 6 4 4 2000 

auf Grunland ...... Freiland 1 4 4 4 4 320 

auf Wegen und 
Plii.tzen .......... Freiland 1 3 3 1 1 60 

im Gemuse ........ Freiland 8 6 7 I 1 250 
verholzte Pflanzen Freiland 1 4 4 - - 1125 

BeiBende Insekten .. , Freiland 2 17 

I
17 15 15 960 

Laboratorium 2 17 17 15 15 

Ubertrag: 18 90 126 I 
50 63 5103 

I 

113 



Zahl Prilfungsmittelder Zahl der Mittel gegen Y ersuchsart Yer, Kon-suche Mittel zentra-tionen Ubertrag: 18 I 90 126 
Saugende Insekten .. ·1 Freiland 1 23 23 Gewachshaus 1 2 3 
Bo d e n i n s e k t e n  I _ Streumittel ........ Freiland I 1 I 6 6 
Ameisen ............ Freiland 1 1 1 Maulwurfsgrille ..... Freiland 2 2 2 Kornkafer ....... _ ... Laboratorium 1 5 5 Hausmaus ........... Gehoft 1 1 1 Ratten ... - .. - ....... Stall 

I 
31 

I
9 9 Wiihlmause ......... Garten 2 2 2 VogelfraB ........... Freiland 1 4 5 

Winterspritzung ..... Obstanlage I 1 

I 
6 I 20 

Fusicladium ......... Obstanlage 2 22 22 

Phytophthora an Kartoffeln ...... Freiland 2 9 9 
Cercospora an Ruben . Freiland 1 7 7 

Totspritzen von IKartoffelkraut ..... Freiland I 1 I 2 I 4

Kartoffeln .......... Keimhemmung an I Keller I 1 I 1 1 

Stecklings-
I Ibewurzelung ...... Gewachshaus 5 1 1 

73 193 I 247 

B. Vo r p riif u n g Ubertrag: I 73 193 I 247 
Keimhemmung an 

IKartoffeln ......... Keller 1 1 1 

Haferflugbrand ...... Freiland I 1 I 1 I 1 

BeiBende Insekten ... Freiland 2 

1}
6 I } 6Laboratorium 2 

Cercospora .......... Freiland 1 1 1 

f'hytophthora ........ Freiland 2 1 1 Weizensteinbrand ... Freiland 1 3 4 Maulwurfsgrille ..... Freiland 1 1 1 Saugende Insekten ... Freiland 1 3 3 

12 I 17 I 18
Zusammen: 85 210 I 265 

2. Eigene Versucbe

Yergleichsmittel Zahl der Kon-Mittel zentra-tionen 
50 63 
17 17 
2 2 

I 2 I 2 

I
-

I
-

- -

2 2 
- -

- -
- -

- -

I 
4 

I 
4 

4 4 

3 3 
1 1 

I - -

I 2 I 1 

1 1 

I 88 I 100 

88 100 

1 I 1 

I 1 I 1

} 3 I } 3
1 1 

1 1 

1 2
- -
2 2 

I 10 I 11 

98 I 111 

GriiBe des Yersuchs 
I Anzahl der qm Baume 

i 5103 1 

1
5
-

6
1 StengelI 

I 1600
-

35 
-

-

-
-

2880 
I 

I 
96 

I 230 

1300 
400 

I 200

I - I 
-

111518 326 

11518 I 326 

I - I
I 12 I
I 330 

150 
300 
28 
20 

5-6Stengel
I 840 
!12358 326 

Mit der Erweiterung des Himbeeranbaues in den letzten Jahren muBte auch der· 
spezifischen Krankheiten und Schadlingen, insbesondere der H i m  b e e r  r u t  e n  
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k r a n  k h  e i t, gr6Bere Beachtung geschenkt werden. Dabei wurden in Ober
Josbach, dem Hauptanbaugebiet des Vordertaunus, einige Bekampfungsversuche 
eingeleitet. Es kam dabei nicht so sehr darauf an, verschiedene neuartige Fungizide 
zu iiberpriifen, als vielmehr darauf, die kulturmii.Bigen Bedingungen der Himbeere 
zu studieren. Wir konnten feststellen, daB durch eine einfache Bodenbedeckung 
der Anfalligkeitsgrad erheblich zuriickging. 
Ein Versuch zur B e k a m pfu n g  d e s  A p f  e l m e h l t a  u e s  wurde im Friihjahr 1951 
begonnen und dabei der iibliche Spritzplan eingehalten (Winterspritzung, 2 Vor
und 3 Nachbliitespritzungen). Diese Spritzfolge wurde durch eine Spritzung in die 
Bliite erganzt. Der Apfelmehltaubefall ging bei den erfahrungsgemii.B weniger 
anfalligen Sorten rasch zuriick. Auffollige Unterschiede zwischen den dabei ver
wendeten Mitteln, Schwefelkalkbriihe und Netzschwefel (+ Netzmittel), waren 
nicht festzustellen. Interessant ist aber, daB die als anfallig bekannte Sorte .Lands
berger Renette" gegeniiber ,,unbehandelt" selbst nach mehrjahriger Versuchs
durchfiihrung weiterhin einen hohen Befallsgrad erkennen lieB. 
Zurn Vergleich der Wirkung von Orthocid 50 zu der der bekannten anderen. 
Fungizide wurde ein gr6Berer Versuch gegen S c h o r  f im Obstbau durchgefiihrt. 
Das Ergebnis war bei den mit Orthoc id behandelten Parzellen weniger giinstig als 
bei den mit Fuc lasin und Dithane gespritzten. Am besten schnitten alle jene 
Parzellen ab, bei denen in der Vorbliite ein Kupferspritzmittel gegeben wurde. 
Am ungiinstigsten zeigten sich die Parzellen, die sowohl in der Vor- als auch in 
der Nachbliite nur mit Netzschwefel behandelt worden waren .. Der ungiinstigere 
Erfolg bei Orthoc id ist vielleicht dadurch zu erklaren, daB dieses Mittel noch nicht 
die fiir niederschlagsreiche Sommer und Gegenden erforderliche Regenbestandig
keit besitzt. 

3. Schau- und Demonstrationsversuche

Vgl. Abschn. I, 2. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdtau)

Besondere Uberwachung erforderte die Pflanzenbeschau bei der Ein- und Ausfuhr 
von Pflanzen oder Pflanzenteilen aus oder nach dem Ausland und hatte folgenden 
Umfang: 

Art der Erzeugnisse 

Blumenzwiebeln 
Baumschulerzeugnisse 
Schnittblumen 
Kartoffeln 
Fn1chte 

Saatgut 
Sonstiges 

1. Einfuhr

Anzahl . Gewid:J.t Herkunftslander der Sendungen kg 

Danemark, Holland, Venezuela 
Holland, Schweden 
Frankreich, Holland 
Italien 
Belgien, Griechenland, Israel, Italien, 
Libanon, Spanien 
'Itahen, Osterreich, USA 
Brasilien, Chile, England, Danemark, 
Frankreich, Holland, Hawaii, Indien, 
Indonesien, Italien, Japan, Kanada, 
Schweden, Thailand, USA 

Insgesamt: 

9 
2 

333 
1 

11 
8 

44 

408 

1266 

17 

17 752 

15 OOO 

45 308 
2077 

1 413 

82 833 
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Art der Erzeugnisse 

Blumenzwiebeln 
Baumschulerzeugnisse 

Schnittblumen 
Kartoffeln 
Friichte 
Saatgut 

Sonstiges 

2. Ausfuhr

Anzahl Gewicht 
Bestimmungslander der Sendungen kg 

Schweiz 
England,,Frankreich, Holland, Brasilien, 
Schweden, Schweiz, Spanien 

Chile, Frankreich, Schweiz 
Polen 
Frankreich, Schweiz 
Tschechoslowakei, Danemark, Polen, 
Saargebiet, Schweden 
Brasilien, England, Frankreich, Italien, 
Libyen, Saargebiet, Schweiz 

Insgesamt: 

VI. Veroffentlidmngen

2 

31 
32 

1 
3 

12 

18 

99 

60 

39165 
418 
40 

12 200 

18 320 

13 412 

83 615 

W e b e r ,  G.: Eine Maikaferbekampfung in Steinfurth/Bad Nauheim zur Abwehr von 
Engerlingsschaden in wertvol�en Rosenkulturen. Zeitschr. f. angew. Entom. 36. 1954, 
381-399.

Ka i ser, W. und K 1 i n  g 1 e r  , H.: N euere Erfahrungen uber das Auftreten und die 
Bekampfung der Krautfaule (Phytophthora) der Kartoffel. Gesunde Pflanzeli 6. 
1954, 161-163. 

-, -, Engerlingsbekampfung im Zuckerriibenbau. Landw. Wochenblatt der Land- u. Forst
wirtschaftskammer Hessen-Nassau, Falge 4 v. 23. 1. 54. 

-, -, Jede Miiglichkeit zur Engerlingsbekampfung wahrnehmenl Landw. Wochenblatt 
der Land- u. Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau, Falge 12 v. 20. 3. 54. 

-, -, Spriihtechnik im Obstbau bringt hohe Leistungen und bessere Wirkung. Landw. 
Wochenblatt der Land- u. Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau, Falge 17 v. 24. 4. 54. 

-, -, Engerlingsbekampfung im Herbst ebenso wichtig wie im Friihjahr. Landw. Wochen
blatt der Land- u. Forstwirtschaftskammer Hessen-Nassau, Falge 37 v. 11. 9. 54. 
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Land Rheinland-Pfalz 

Landespflanzensmutzamt Mainz 

Leiter: Dr. Ludwig Rump. 

Anschrift: (22b) Mainz, Wallstrafle 45, Haus 38. 

I. Allgemeiner Berkht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) O r g a n i s a tio n

Im Berichtsjahre (20. Marz 1954) wurde die bis dahin in Trier-Ehrang in Personal
union mit der dortigen Amtlichen Pflanzenbeschaustelle gefiihrte Hauptstelle fiir 
Pflanzenbeschau nach Mainz verlegt und dem Landespflanzenschutzamt einge
gliedert. Das Geratelager des Landespflanzenschutzamtes wurde von Fachbach 
(Lahn) nach dem fur die Belange des ganzen Landes zentral gelegenen Bad 
Kreuznach verlegt. Grundsatzliche Anderungen in der Organisation sind nicht 
eingetreten. 

Dern Landespflanzenschutzamt nachgeordnet sind folgende B e z  i rk s  - u n·d 
A ufle n s t e l l e n: 

Bezirksstelle Koblenz fur die Reg.-Bezirke Koblenz und Montabaur. 
Bezirksstelle Mainz fur den Reg.-Bezirk Rheinhessen. 
Bezirksstelle Neustadt a. d. WeinstraBe fur den Reg.-Bezirk Pfalz. 
Bezirksstelle Trier fur den Reg.-Bezirk Trier. 
Laboratorium Mainz. 
Geratelager Bad Kreuznach. 
Pflanzenbeschaustelle Bruchmiihlbach/Pfalz. 
Pflanzenbeschaustelle Ehrang b. Trier. 
Pflanzenbeschaustelle Neubriicke b. Birkenfeld. 
Pflanzenbeschauste!le Worth a. Rh, 

b) P e r s o n a l"ve r h a l tnis s e

Im August 1954 wurde Fraulein Dr. Erika v. Wi n n i n g  vom Landespflanzenschutz-
amt iibernommen. 
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Der P e r s o n a l b e s t a n d  setzt sich wie folgt zusammen (Stand vom 31.12.1954): 

L a n  d e s b e d i e n s t e t e (P 1 a n s t e 11 e n i n h a b e r ) 

� 
{l 

� � ai ro 
;:::,.o 

QJ 3l � QJ � �{l al :§ QJ - ..... - Ill 
:::: 'rj 

..... .... ..<:I 

]� ]� al "' "'
Ill Ill 

gJ ,;::1 e 
2"' ..... 

]� 
;:I Cl ;:I 

"'s Ul � Ul QJ Ul ..... u;i .... "'� ctl,.<:i 
{l{l 

Ill 
..::r: .s '-� '· :0 

' Ill ,n:, ;:I {l "' {l;:: QJ 
• QJ • ;:I • QJ .... QJ Ill .... oo:O Ill ;:I Cl 

0.. "' al ..<:I N 0 N QJ �-� QJ .... QJ ..<:I Ill 
..J::E �� �z 0� �� 

QJ .... 
.s p:i� p:if-< p:i� p:ip:i 

Wissenschaftler ........ 2 2 1 1 6 

Technische Krafte ....... 1 5 18 13 7 4 2 1 1 52 

Bu.rokrafte ............. 6 1 1 1 9 

Sonstige ............... 1 1 

Zusammen: 9 5 21 15 9 5 2 1 1 68 

B u n d e  s b e  d i  e n s  t e t  e (A u s  h i l f  s k r  a. f t e )  

Wissenschaftler ........ 2 2 

Technische Krafte ....... 4 4 4 2 14 

Zusammen: 6 4 4 2 16 

2. Au.fklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Zur Weiterbildung der in den Kreisen eingesetzten Pflanzenschutztechniker wurde 
die Herausgabe der in zwangloser Folge erscheinenden Ru n d  b r i e f  e sowie die 
Verteilung von einschla.gigen Broschuren, Merkbla.ttern usw. fortgefii.hrt. Ein 
Wissenschaftler nahm an einem nematologischen Kursus in Munster (Westf.) teil. 
Drei Hilfssachversta.ndige und drei Techniker wurden in Untersuchungsmethoden, 
insbesondere auf Nematoden, unterwiesen. 

Durch die Anfertigung von 528 Diapositiven wurde wertvolles A n s  cha u u n g s -
m a t er i a 1 fur Fachvortra.ge geschaffen, die auch im Berichtsjahre wieder <lurch 
Verba.nde, Genossenschaften, Schulen, Vereine in starkem MaBe erbeten wurden. 
Allein von Dienstangehorigen des Landespflanzenschutzamtes und der Bezirks

stellen wurden 288 V o  r t  rag e uber Pflanzenschutzfragen gehalten; hinzu kamen 
weitere etwa 150 Vortra.ge besonders qualifizierter Pflanzenschutztechniker. 

Die Sammlung von Pra.paraten und Ausstellungsmaterial erfuhr eine weitere 
Vervollsta.ndigung. Auf 6 A u s s t e l l u n g e n  wurden fur diesen Zweck besonders 
zusammengestellte Lehrschauen gezeigt, dazu auf einer Ausstellung eine Freiland
schau ,,Unkrautbeka.mpfung" (in Getreide und Grunland). 

Das Gegenstuck zu den vornehmlich wa.hrend der Wintermonate gehaltenen Vor

tra.gen bildeten wa.hrend der Vegetationsmonate die S eh a u  v e r  s u eh e ,  in denen 
VollpflegemaBnahmen im Obstbau sowie Beka.mpfungsmoglichkeiten gegen 

Engerlinge, Drahtwurmer, Erdraupen, Feldmause, Unkra.uter u. a. gezeigt wurden. 
Insgesamt 469 Schauversuche konnten im Berichtsjahre angelegt werden. 
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Etwa 60 Spritzwarte wurden in der Bedienung und Pflege Von Pflanzenschutz
geraten ausgebildet. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkei.t

Miindliche oder schnftliche A u s  k ii n f t  e muflten in auflergewohnlich ho her Anzahl 
erteilt werden. Das Ansuchen um Auskunft in pflanzenschutzlichen Fragen war 
sowohl bei den einzelnen Dienststellen als auch bei den im Auflendienst einge
setzten Personen auflerst rege. Es hat diese grofle Anzahl van Anfragen ihre 
Hauptursache in dem Wunsch der Praxis, die neuartigen Fungizide, Insektizide 
und Herbizide zu verwenden. 

Seitens der Gerichte wurden gutachtliche Stellungnahmen zu Wuchsstoffmittel
schaden an Reben angefordert. 

4. Statistik, Meldedienst, Warndienst

S t  a t  i s  t i s  c h e  s M a t e r  i a 1, z. B. ii.her die Ausbreitung bestimmter Krankheiten 
und Schadlinge, iiber Bekampfungserfolge usw. wurde zu graphischen Darstellun
gen verarbeitet, die als Diapositive oder in Form van Wandtafeln zur Illustration 
van Vortragen Verwendung fanden. 

Der M e l d e d i e n s t  hat sich in der in den Berichten 1952 und 1953 geschilderten 
Weise gut eingespielt und bewahrt. Das Netz der Warndienstmelder konnte durch 
Werbung geeigneter ehrenamtlicher Beobachter vervollstandigt werden. Die 
Melder erhielten eine eingehende schriftliche Anleitung fur ihre Beobachtungen 
und Meldungen; sie wurden zudem mit Lupen sowie laufend mit Aufklarungs
material, Merkblattern usw. ausgestattet. Im Berichtsjahre wurden insgesamt 
81 Warnmeldungen und Hinweise herausgegeben, davon 32 fur die allgemeine 
Landwirtschaft, 44 fur den Obst- und Gemusebau und 5 fi.ir den Vorratsschutz. 
Uber den R u n d f u n k  (Landfunk) wurden 10-Minuten-Reportagen gebracht ii.her 
folgende Themen: 

Unkrautbekampfung Raupenbekampfung 
V ergil bungskrankhei t 
Engerli.ngsplage 

Vordringliche Aufgaben des Pflanzenschutzes 
Kirschfruchtfliege. 

Ferner wurden folgende F l u g  b l a t t e r  herausgegeben: 

Winke fur richtige Getreide�agerung 
Der Gemusegarten - Schutz vor Krankheiten und Schadlingen 
Die Bekampfung der San-Jose-Schildlaus 
Obstbaume entrumpeln und auslichten 
Unkrautbekampfung in Weinbergsgemenglagen. 

Zahlreiche Auflerungen der Praxis beweisen, dafl der Warndienst ein starkes Echo 
findet und sehr geeignet ist, dem Pflanzenschutzgedanken zu weitester Verbreitung 
bis in den letzten Betrieb zu verhelfen. 

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden un:d Verbanden und mit dem 
Schadlingsbekampfungsgewerbe

Eine rege und enge Z u s  a m  m e n  a r b e  i t  wurde gepflogen mit dem Referat 
Pflanzenschutz im Bundesministerium fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
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mit der Biologisdien Bundesanstalt und deren Instituten, mit der Landwirtsdiaft
lidien Hochsdiule Hohenheim, der Staatl. anerkannten Vogelschutzwarte 
Frankfurt a. M.-Fechenheim, dem Wetteramt Neustadt a. d. WeinstraBe, den Land
wirtschaftskammern im Lande Rheinland-Pfalz, den Landes-, Lehr- und Versudis
anstalten des Landes und mit den Landwirtschaftsschulen. Mit Professor 
Dr. H. BI u n c k ,  Pech bei Bad Godesberg, wurden Fragen betreffend Baum- und 
KohlweilHing untersucht. Mit den Forstbehorden des Landes wurden laufend alle 
pflanzenschutzlichen Ma.Bnahmen, soweit dieselben von gemeinsamem Interesse 
sind, gegenseitig aufeinander abgestimmt. Auch die Bezirksstellen und die Kreis
tediniker berichteten durchweg iiber eine sehr gute und fruchtbare Zusammen
arbeit mit parallelen Institutionen auf Bezirks- bzw. Kreisebene. Hervorzuheben 
ist hier besonders das gute Zusammenarbeiten mit den Kreisgartenbauberatern, 
mit denen sich naturgema.B angesichts der beiderseitigen Aufgabengebiete viele 
Beriihrungspunkte ergaben. Mit dem Verband der hessisch-pfalzischen Zucker
riibenbauvereine sowie mit der Siidzucker AG. wurden mit gutem Erfolge die 
Probleme der Bekampfung der Vergilbungskrankheit der Ruben und der Ruben
nematoden bearbeitet. Die Absatzgenossenschaften, die Gartenbau- und Siedler
vereine, der Verein der ehemaligen Landwirtsdiaftssdiiiler und viele andere 
Organisationen unterstutzten aktiv die Aufklarungsarbeit- des Landespflanzen
schutzamtes und seiner nachgeordneten Stellen. Die gewerblichen Schadlings
bekampfungsunternehmen des Landes, mit denen bis auf eine Ausnahme in 
zufriedenstellender Weise zusammengearbeitet wurde, erhielten Auftrage, u. a. 
zur Engerlingsbekampfung und zur Bekampfung der San-Jose-Schildlaus. 

6. Allgemeine Uberwachungsma6nahmen

Als Vorbereitung auf die Priifung zur Erlangung des Giftscheines wurden 
95 Personen, die am Handel mit Pflanzensdiutzmitteln beteiligt sind, in 4 Kurz
lehrgangen von einem Wissenschaftler des Landespflanzenschutzamtes geschult. 
Die B a u m  s c h u 1 e n  des Landes stand en unter laufender Uberprufung auf SJS-
Befall durdi Beauftragte des Landespflanzenschutzamtes. 

Die L o h n - S a  a t g e  t r e  id e a  u f b  e r e  i t  u n g s  b e  t r i  e b e  wurden in regelma.Bigen 
Abstanden iiberpruft. 

Die Bezirksstellen kontrollierten die S a n  - J o se - S c  h i  1 d 1 a u  s - Befallsgebiete 
und fiihrten in den nicht befallenen Gebieten Begehungen zur Ermittlung 
eventuellen Neubefalls durdi. 

Neben sonstigem Krankheits- und Schadlingsauftreten wurde vor allem das 
Befallsgebiet des R ub e n n e m a t o d e n  durdi Bodenprobenahme ermittelt. 

Im Raume Prum fiihrte das Landespflanzensdiutzamt zur Ermittlung des Auftretens 
von Myzodes persicae und Doralis rhamni Bla t t l a u sz ahl u n g e n  nach der 
100-Blatt-Methode durdi.

Weitere Uberwachungsma.Bnahmen erstreckten sich auf die Durchfiihrung der 
Ob s t b  a u m e n  t r u m p  e 1 u n g ,  die Durdifiihrung der K a  r t o  f f  e l k a f  e r
b e k a m p  f u n g  sowie die Instandhaltung und Pflege der den Gemeinden zur Ver
fiigung gestellten P f l a n z  e n sch u t z  g e r a  t e. 

Auf Gro.Bmarkten, in Sammelstellen, Miihlen und Lagerhausern wurde die Ware 
auf Befall durdi Sdiadlinge oder wesentlidie Krankheiten untersudit. Gartnereien, 
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die fiir ihre Jungpflanzen das Giitezeichen beanspruchen, wurden auf einwand
freien Gesundheitszustand ihres Materials und das Freisein von Schadlingen 
iiberpriift. 

II. Widitige l<rankheiten und Schadlinge im Jahre 1954

1. Allgemei.ne Schadlinge

Die Witterung des Berichtsjahres mu13 durchweg als zu na13 und zu kiihl bezeichnet 
werden. Wenn auch die absoluten Niederschlagsmengen nur wenig iiber dem lang
jahrigen Mittel lagen, so konnte doch durch deren gleichma.Bige Verteilung iiber 
langere Zeitraume, verbunden mit hohem Feuchtigkeitsgehalt der Luft und 
geringer Sonnenscheindauer, die Abtrocknung in den niederschlagsfreien Inter
vallen nicht in normaler Weise vonstatten gehen, so da13 die Ernte sehr erschwert 
und verzogert, in Einzelfallen bei Getreide sogar unmoglich wurde und zudem die 
Lagerfahigkeit des Erntegutes sowie dessen Qualitat gemindert wurden. 

Im Kreise Daun ermittelte eine zu diesem Zweck eingesetzte Sachverstandigen
kommission einen witterungsbedingten E r  n t e v e r  1 u s  t ,  der, schwankend 
zwischen 20 °/o bei Hafer und 80 0/o beim 2. Gninlandschnitt, durchschnittlich 36,5 0/o 
betrug. 

Das Auftreten der W ii h 1 m a  u s e  nahm weiterhin zu, wahrend der F e  1 d m a  u s  -
befall eine leicht riicklaufige Tendenz zeigte. S p e r l i n g  e bilden nach wie vor eine 
ausgesprochene Landplage. 

W e r r e n  (Maulwurfsgrillen) traten in der nordlichen Pfalz so stark auf, da13 
Bekampfungen notwendig wurden. Die Herbstsaat litt erheblich durch 
S eh n eck en  fra13, so da13 verschiedentlich Neusaat erforderlich wurde. 

Das Ra t t e  n vorkommen hielt sich in den bekannten Grenzen, ist jedoch iiberall, 
besonders in Triimmergrundstiicken der Stadte, au13ergew6hnlich hoch. 

2. Unkrauter

Die feuchte Sommerwitterung begiinstigte den Unkrautwuchs ganz erheblich. 
Durch die bereits erwahnte Ernteverzogerung konnten viele Unkrauter aussamen, 
die in normalen Jahren vor der Samenreife mit dem Getreideschnitt vernichtet 
werden. Der dichte Unkrautbesatz bildete zudem eine zusatzliche Erschwernis beim 
Trocknen der Garben. Die Befiirchtung, da13 der Mahdreschereinsatz der Ver
unkrautung Vorschub leiste, fand in vielen Fallen bereits ihre Bestatigung. Ferner 
schoben sich die mit Wuchsstoffmitteln schwer oder gar nicht zu bekampfenden 
Unkrauter wie K l e t t e n l a b k r a u t  (Galium aparine), A c k e r h o h l z a h n  
(Galeopsis Jadanum) und andere in den Vordergrund. Sehr stark traten ferner 
W i n dh a lm (Apera spica venti), F l u g h a f e r  (Avena fatua) und im Griinland 
H erb s t z e i t l o s e  (Colchicum autumnale) auf. 

3. Getreide

Die schwersten Schaden an Getreide waren witterungsbedingt (s. o. unter II, 1). 
An Schadlingen traten in starker em Ma13e auf D r  a h  t w ii r m e  r ,  Th r i p s ,  F r  i t
f l i e g e  (Nordpfalz), G e t r e i d e h a h n c h e n  und an einigen Orten W e i z e n-
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a l c h e n. Von Krankheiten sind zu erwahnen B r a u n r o s t , H a f e r f l u g b r a n d, 
F l i s  s i gkei t des Haters und G e r s t  e n  f l u  gb  r a n d. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Das K a r t o f f e l k a f e r auftreten war wesentlich geringer als im Vorjahre. Starker 
traten gegendweise D r  a h  t w u r m e  r auf. Der E n g e r  1 i n  g s befall ist dank der 
erfolgreichen Maikaferbekampfung stark zuruckgegangen. Dagegen hat der Befall 
durch K a r t  o f f  e 1 n e m a t o d e  n sowohl an Starke als auch an Ausdehnung 
zugenommen. Ermittlungen uber die Verbreitung des Kartoffelnematoden laufen 
zur Zeit und werden noch mehrere Jahre weitergefuhrt werden mussen, um eine 
klare Ubersic:ht zu gewinnen. Die K r a u tf a u l e  war weit verbreitet, jedoch nur 
in besonders pradestinierten Lagen stark bis sehr stark. In erheblichem AusmaBe 
wurden V i  r o s e  n ,  in einigen Bezirken auch S c h w a r z  b e  i n  i g k e i t  festgestellt. 
Die wirtschaftlich schwerstwiegenden EinbuBen verursachten Na B - u n d 
T r o c k en f a u l e. 

b) Ru b e n
Die V e r  g i 1 b u n g s  k r a n k  h e  i t  trat stark auf; das Befallsgebiet hat sich weiter 
ausgedehnt. Durch die reichlichen Niederschlage wurde das Erscheinungsbild 
jedoch uberdeckt, und die Ertragsausfalle hielten sich in geringeren Grenzen als 
im Vorjahr. Auch der B l a t t f l e c k e n befall war in den tieferen Lagen stark, 
verursachte aber keine ins Gewicht fallenden Schaden, da anderweitiges Grun
futter in reichlichem MaBe anfiel. Fur das E n g e r  l ing s - und D r  a h  t w u r m -
auftreten gilt das bei den Kartoffeln Gesagte. Der Ru b e n  n e m a t o d e  trat stark 
in den ostlichen Kreisen der Bezirke Pfalz und Rheinhessen auf, doch blieben auch 
hier die Schaden durch die ausreichende Feuchtigkeitsversorgung hinter denen der 
fruheren Jahre zuruck. Der B l a t t l au s befall trat im Vergleich zum Vorjahr zu 
einem spateren Zeitpunkt und in geringerem Umfange ein. 

5. Futter- und Handelspflanzen

In Rheinhessen ist der K l e e s e  i d  e befall in Luzerne erheblich zuruckgegangen, 
was nicht zuletzt eine Auswirkung der Landesverordnung zur Bekiimpfung der 
Kleeseide sein durfte, die im Marz 1953 erlassen wurde. An Tabak zeigten sich 
verbreitet Vi  r o s e  n. Raps und Riibsen litten unter Befall durch E r  d f l  6 he, 
Ra p s g l a n z kiif e r  und Raps s t e n g e l riifil e r. Die quantitativ sehr gute Futter
ernte litt qualitativ ganz erheblich bei der durch anhaltende Niederschlage ver
zogerten Ernte, vor allem dort, wo die Bodentrocknung noch ublich ist. 

6. Gemiise

In der Pfalz zeigten sich an Blumenkohl Schaden durch M o lyb d a n m a n g e l , 
in Rheinhessen an Sellerie durch B o r m a n  g e 1. Von den tierischen Schadlingen 
sind zu erwahnen K o h l f l  i e g e an Kohlgewac:hsen, Z wi e be l f l  i e g e an 
Zwiebeln, We r r e  an Salat (in Rheinhessen und in der Pfalz) sowie Sc hnec k e n  
an den meisten Gemusearten. In der Vorderpfalz verursachten S a  1 a t  v i r u s  und 
S a l  a tf a u l e  erhebliche Ausfalle. Bei Tomaten waren Di dy me 11 a und Fr ueh t
fii u l e ,  an Zwiebeln G e l b s t r e i f i g ke i t  weit verbreitet. 
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7. Obst

Der Befall durch die San-Jose-Schildlaus und sonstige S chi l d l a u s e  ist immer 
noch stark, wenn er auch im Vergleich zum Vorjahre zuruckgegangen ist. Gebiets
weise stark war femer der Befall durch R o t e  Spi nn e, A p f e 1 w i ck I e r, G o l d

a ft e r, F r o s t spa n n e r, Apf e l g e spi n s t m o t t e ,  Apf e l b l a t t s a u g er, 
Pfl au m e n w i ck l e r, P f l a u m en s ag e w e spe , K i r s chf r u c h t f lie g e, E r d
b e e r s t e n g e l  st e che r, br d b e  e r b l  ii t e n s t e cher und E rtl b e  e r m i l  b e. 
In R hein hessen hat der Befall durch den B i r  n k n  o s pe n s  t e c he r in auffallender 
Weise zugenommen. An pilzlichen Erkrankungen zeigten sich in starkerem MaBe 
S c ho r f an Apfeln, Bimen, Pfirsichen und Aprikosen, A p f e lm e 1 t a u  und 
Mon ilia. Im Raum Warms wurde starker Befall durch K r a g e  n f a  u I e 
(Phytophthora cactorum) beobachtet; ein Teil der befallenen Baume ist bereits im 
Absterben begriffen. In fast allen Fallen konnten als primare Schaden F r o s t
einwirkungen fruherer Ja hre und der Un g l e i che Ho l z b o hr e r  (Xyleborus 
dispar) festgestellt werden. 

8. Sonderkulturen

Im Forst traten stellenweise stark auf M a i k a f e r, B u che n r o t s chw a n z  und 
K i e f e r  n spa n ner. Die Zierpflanzenzuchter klagten uber La cks c ho r f und 
T h  r ips an Gladfolen, A 1 c he n an Chrysanthemen, C h 1 o r  o s e an Primeln sowie 

Bh.itenabfall, bzw. Verkummem und Steckenbleiben der Bluten bei Hyazint hen. 

9. Vorratsschutz

Ge gen Ende des Sommers war ein besonders starkes Auftreten von W e s  pen 
festzustellen. Ein vielerorts uberdurchschmttlicher Befall zeigte sich bei Spe ck
k a f e rn, K u che n s cha b e n  und K e l l e r a s s e l n. 

10. Holzsdmtz

In der Pfalz sowie im Kreis Bemkastel trat in nichtimpragniertem Gebalk der 

Ha u s b o ck stark auf. 

11. Bienenschutz

Sowo hl bei der Beratung als auch in den durch Presse und Rundfunk verbffent
lichten Wammeldungen und Hinwe1sen wurde immer wieder auf den notwendigen 
Schutz der Bienen hingewiesen, so daB diese Forderung inzwischen Allgemeingut 
der landwirtschaftlichen Praxis geworden ist. Von Bienenverlusten durch Pflanzen
schutzmittel ist im Berichtsjahre nichts bekannt geworden. Die Zusammenarbeit 
zwischen den Dienststellen des Pflanzenschutzamtes einerseits und den Landes
imkerverbanden andererseits war durchaus zufriedenstellend. 

Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Obstbaumentrtimpelung

Neben einer allgemeinen Propagierung der EntrumpelungsmaBnahmen in allen 
Kreisen wurden in jedem Bezirk 1-3 Kreise als Schwerpunktgebiete ausgewahlt, 
in denen von Beauftragten des Landespflanzenschutzamtes unter Einschaltung der 
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Landratsamter, Kreisgartenbauberater und der Gemeinden alle Obstbaumbestande 
systematisch begangen wurden. Hierbei erwiesen sich rund 35 OOO Baume als 
abgangig (Totalentriimpelung), wahrend rund 250 OOO Baume auszulichten waren 
(Teilentri.impelung). Von den als zu entriimpelnd gekennzeichneten Baumen 
wurden, wie Kontrollbegehungen ergaben, durchschnittlich 850/o teil- bzw. total
entriimpelt. 

2. Maikiiferbekampiung

In den Kreisen Priim und Saarburg wurde auf Grund der Ergebnisse voran
gegangener Engerlingsgrabungen im Friihjahr vom Landespflanzenschutzamt eine 
ortlich begrenzte Maikaferbekampfung durchgefiihrt, die einen vollen Erfolg 
zeitigte. Hierbei wurden ausgebracht: 

3350 kg Perfektan 
2575 kg Verindal 

625 kg Nexit 
350 kg Hexadrin. 

Die Mittel und Gerate stellte das Landespflanzenschutzamt zur Verfiigung. 

3. Frostspannerbekampiung

Im Bezirk Koblenz trat ein so starker Frostspannerbefall auf, da13 seitens des 
Landespflanzenschutzamtes eine Bekampfungsaktion organisiert werden mu13te. 
Fur diese Aktion stellte das Landespflanzenschutzamt neben Geraten zur Ver
fiigung: 

1150 kg Rapidin 
200 kg Toxaphen 
87 5 kg V erindal. 

Fast die gleiche Mittelmenge wurde von den beteiligten Gemeinden aufgebracht. 

4. Goldaiterbekampiung

Da das Gesetz lediglidl eine Entfernung der Raupennester an Obstgeholzen vor
schreibt, entwickelt sich an Nichtobstgeholzen, vor allem an wegen ihrer Hohe 
unzuganglichen Eichen, Ulmen usw. fast in jedem Jahre ein starkerer Raupen
befall; nach Kahlfrafl der Dberwinterungsbaume wandern die Schadlinge auf 
benachbarte Obstbaume ab. Im Jahre 1954 entstand auf diese Weise eine aus
gesprochene Raupenkalamitat in den Stadten Mainz, Ludwigshafen, Frankenthal 
und Germersheim sowie deren naherer Umgebung, meist ausgehend von hohen 
Baumen in offentlichen Anlagen, Friedhofen usw. Die Raupen drangen bis in die 
Wohnungen ein und verursachten eine erhebliche Belastigung der Bevi:ilkerung, 
so da13 die Gesundheitsbehi:irden sich veranlaflt sahen, das Landespflanzenschutz
amt um Gegenma13nahmen zu bitten. Mit Hilfe von Gro13geraten konnten die 
Raupen teils im Spri.ih- bzw. Feuchtstaubverfahren, teils im Spritzverfahren mit 
Spezialhochstrahlern in kurzer Zeit vernichtet werden. Da gleichzeitig mit dem 
Ausbrechen der Raupenplage die Baumbliite einsetzte, stiefl die Raupen
bekampfung auf erhebliche Schwierigkeiten, weil die Verordnung zum Schutze 
der Bienen Pflanzenschutzmaflnahmen mit bienengefahrlichen Bekampfungs
mitteln nicht gestattet. 
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5. San-Jose-Schildlaus-Bekampfung

Das San-Jose-Schildlaus-Befallsgebiet, das sich auf Teile der Pfalz .und Rhein
hessens erstreckt, wurde unter laufender Kontrolle gehalten. Bei Begehungen 
wurden 71 256 Baume und 12 490 Straucher untersucht. Von 161 befallsverdachtigen 
Proben zeigten 63 SJS-Befall. 80 OOO Obstbaume und sonstige Geholze wurden 
begast, 17 110 Obstbaume wurden gespritzt. Der Erfolg der vom Landespflanzen
schutzamt seit Jahren systematisch durchgefiihrten Maflnahmen zur Bekampfung 
der San-Jose-Schildlaus kommt am besten in der Tatsache zum Ausdruck, daB von 
den 110 Befallsgemeinden des Jahres 1951 heute nur noch 42 iibriggeblieben sind, 
wahrend die iibrigen als w1eder befallsfrei erklart werden konnten. 

6. Apfelblattsaugerbekampfung

In einer Gemeinde im Bezirk Koblenz trat wahrend der Bliite der Apfelblattsauger 
so stark auf, daB sich das Landespflanzenschutzamt zu einer Bekampfung zur 
Rettung der Ernte veranlaflt sah. Behandelt wurden 7500 Baume in 36 Arbe1ts
stunden mit 3 Motorspritzen. Der Erfolg war durchaus gut. 

7. Kirschfrucbtfliegenbekampfung

Der im Vorjahre (vgl. Bericht fur das Jahr 1953, S. 101) in 4 Gemeinden angelegte 
GroBversuch zur Kirschfruchtfliegenbekampfung war so erfolgreich, daB im 
Berichtsjahre die Bekampfungsaktion auf 22 Gemeinden ausgedehnt wurde. Davon 
haben 2 Gemeinden bereits eigene Groflgerate angesdlafft. Der Bekampfungs
termin wurde vom Warndienst des Landespflanzenschutzamtes ermittelt und 
bekanntgegeben. Die Bekampfung wurde mit Nebell6sung, 175-200 ccm je Baum, 
durchgef-uhrt, die z. T. einen Zusatz von Diazinon erhielt. Der Erfolg der Aktion 
wurde durch Salzwasserproben ermittelt; hierbei ergab sich, daB der Befall, der bei 
unbehandelten Friichten bis zu 80 0/o betrug, auf 4 0/o und weniger herabgedriickt 
werden konnte. Die behandelte Ware wurde in den Markthallen als solche 
besonders gekennzeichnet und erzielte einen Preis, der ·um etwa 25 °/o iiber dem 
Preis fiir unbehandelte vermadete Ware lag. 

8. Birnkncspenstecherbekampfung

In den Birnenanbaugemeinden Rheinhessens zeigte sidl im Herbst ein starker bis 
sehr starker Birnknospenstecherbefall. Die vom Landespflanzensdlutzamt 
organisierte Bekampfungsaktion wurde dadurch erschwert, daB infolge der 
ungiinstigen Witterung sich der ReifungsfraB des Kafers bzw. die Eiablage sehr 
verzettelte. Der Erfolg laBt sich naturgema.B erst im folgenden Jahre feststellen. 

9. Bekampfung der Riibenvergilbungskrankheit

In Verbindung mit dem Verband der hessisdl-pfalzisdlen Zuckerri.ibenbauvereine 
und der- Siidzucker AG. wurde in den Bezirken Pfalz, Rheinhessen und Koblenz 
auf einer Flache von 2174 ha eine Bekampfungsaktion durchgeJiihrt, bei der das 
Landespflanzenschutzamt die Uberwachung und tedmisdle Leitung iibernahm. 
Angewandt wurde das Mittel Systox, und zwar 0,4 kg/ha in 4001 Wasser. Ver
gleiche zwischen behandelten und unbehandelten Flachen ergaben, daB auf den 
behandelten Flachen durchschnittlich 90 dz Ruben je ha mit einem um 1,4 0/o h6her 
liegenden Zuckergehalt geerntet wurden; die behandelten Parzellen wiesen je ha 
6000 Riibenpflanzen mehr auf als die unbehandelten Parzellen. Dieser Mehrertrag 
wird, in Geld umgeredlnet, nur zu etwa 20 0/o fur die durch die Bekampfung ent-
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stehenden Unkosten in Anspruch genommen, so da13 sich die Blattlausbekampfung 
in Zuckerriibenfeldern als auBerst rentabel fur den Landwirt erwiesen hat. 

10. Bekampfung des Ri.ibennematoden

Das Befallsgebiet des Riibennematoden wurde mit Hilfe von Bodenproben hinsicht
lich Ausdehnung und Befallsintensitat ermittelt. Rund 6000 untersuchte Boden
proben ergaben folgendes Bild: 

25 °/o schwacher Befall 
46 0/o ma.Big er Befall 
28 0/o starker Befall 
1 0/o· sehr starker Befall. 

Eigens fur diese Untersuchungen erfolgte eine Erweiterung des Laboratoriums. 
Mit dem ermittelten Untersuchungsbefund erhielten die Riibenanbauer eine auf 
den jeweiligen Befallsgrad abgestimmte Fruchtfolgeempfehlung. 

IV. Versuchstatigkeit

1. Amtliche Mittel- uad Geratepri.ifung

Im Rahmen der amtlichen Mittelpriifung wurden folgende Versuche angelegt: 

Mittel gegen Versuchsort Mittel Zahl der 
Vergleicbsmittel 

Goldafterraupen ........ Laboratorium 7 6 

Goldafterraupen . . . . . . . . Freiland 7 6 

Kartoffelkaferlarven . . . . Laboratorium 16 9 

Kartoffelkafer . . . . . . . . . . Freiland 16 9 
Kartoffelkafer . . . . . . . . . . Laboratorium 16 9 
Kartoffelkafer . . . . . . . . . . Freiland 7 

Kartoffelkaferlarven . . . . Freiiand 7 

Unkrauter in Grunland .. Freiland 4 3 

Unkrauter auf Wegen ... Freiland 2 1 

Krautfaule (Kartoffel) . . Freiland 6 3 

Krautfaule (Kartoffel) . . Freiland 12 3 

Fus1cladium . . . . . . . . . . . . Freiland 22 3 

Zweig-Monilia .......... Freiland 4 1 

Stecklingsbewurzelung . . Freiland und 
Laboratorhim 1 1 

2. Eigene Versuche

Folgende eigene Versuche wurden im Berichtsjahre durchgefiihrt: 

Freilandversuche gegen Kragenfaule, mit 8 Mitteln 
Freilandversuche gegen Schnecken 
Freilandversuche gegen Blutlause 
Freilandversuche zur Verbesserung des Fruchtansatzes bei Tomaten 
Laboratoriumsversuche gegen Kornkafer 
209 Freilandversuche gegen Engerlinge 

12 Freilandversuche gegen Drahtwurmer und Eulenraupen 
11 Freilandversuche gegen Obstbaumschadlinge 
56 Freilandversuche gegen Unkrauter. 
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3. Sm.au- und Demonstrationsversuche

Zur Propagierung bereits erprobter Bekampfungsmethoden wurden folgende 
Schau- und Demonstrationsversuche angelegt: 
110 Schauversuche ,, Vollpflegemaflnahmen im Obstbau" 
329 Schauversuche ,,Vorratsschutz" 
199 Schauversuche ,,Engerlingsbekampfung". 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle

In der Berichtszeit wurden nachstehende Einfuhr- und Ausfuhrsendungen durch die 
Amtliche Pflanzenbeschau untersucht und abgefertigt: 

E i n - und Du r chfu h r  

Art der Sendungen Anzahl der Sendungen 

Bahn StraBe Stiickgut 
Gewicht der Sendungen 

in t 

Obst .................. . 
Gemiise ........... , ... . 
Samereien ............. . 
Lebende Pflanzen ...... . 
Schnittblumen ......... . 
Blumenzwiebeln ....... . 
Kartoffeln ............. . 

Ausfuhr 

5 300 
1 198 

54 
48 
1 

43 

13 

1 
5 

12 
2 

36 
44 
18 
13 
1 

Art Anzahl der Sendungen 

Obst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Gemiise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Samereien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Lebende Pflanzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Schnittblumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Blumenzwiebeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Baumschulmaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

In t e r zo n a l e  S e n d u n g e n  

Obst .............................. . 
Gemiise ........................... . 
Kartoffeln ......................... . 

169 
380 

61 

Zuri.ickgewiesen wurden 5 Waggon Orangen. 

VI. (jeratepark

43 592,0 
8 679,5 

671,5 
299,807 

5,007 
0,015 

577,6 

Gewicht in t 

368,0 
685,3 

1,142 
56,178 
29,903 

6,125 
525,7 

6,003 

1 215,9 
2 797,2 

330,5 

Zur Durchfohrung von Bekampfungsaktionen stand der umfangreiche Geratepark 
des Landespflanzenschutzamtes zur Verfugung, der sich wie folgt zusammensetzt: 

57 Motorfollpumpen 3 Motorgespannspntzen 
46 Gespannfeldspritzen 1 Universal-Spritzgerat 
11 Gespannspritz- und -staubegerate 2 Autorekordspritzen 
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13 Spriih- und Nebelgerate 
20 Zapfwellenspritzen 
60 Motorverstauber 
31 Motorwaldverstauber 

2 Groflspriih- und Nebelgerate 
68 Handdruckriickenspri tzen 

950 Riickenverstauber 
1 fahrbare Entwesungsanlage. 
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Land Baden�Wiirttemberg 

Pflanzensdrntzamt Karlsru he 

Leiter: Dr. Georg Ott o Wettin g e r. 

Anschrift: (17 a) Karlsruhe, Kriegsstra.8e 37. 

Kein Berich t eingegangen. 
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Land Baden-Wiirttemberg 

Pflanzenschutzamt Stuttgart 

Leiter: Regierungs- und Landwirtschaftsrat Dr. Wolfgang Kl e t t. 

Anschrift: (14 a) Stuttgart-S, Hohenheimer Strafle 97 

(jetzt: Stuttgart-W, Reinsburgstrafle 32-34). 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

Im Berichtsjahre sind keine Anderungen emgetreten. 

2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Beteiligung an Ausstellungen

Das Hauptgewicht der offentlichen Aufklarung lag weiterhin bei der P r e s s  e. Im 
,,Wiirttembergischen Wochenblatt fur Landwirtschaft" erschien, wie in den ver
gangenen Jahren, allwochentlich ein Artikel uber alle Pflanzenschutzfragen unter 
der Rubrik ,.Mitteilung des Pflanzenschutzamtes". Uber spezielle Erfahrungen und 
Versuchsergebnisse wurde auch in anderen Fachzeitschriften von Fall zu Fall 
berichtet. 
Im L a n d  f u nk des Siiddeutschen Rundfunks wurde in einzelnen Sendungen uber 
Pflanzenschutzprobleme berichtet. 
Besonderer Wert wurde nach wie vor auf die Aufklarung durch Versammlungen 
und V o  r t  r a g e  gelegt. Die Vortragstatigkeit erstreckte sich in erster Linie auf 
Fachgruppen, wie Vereine, ehemalige Landwirtschaftsschiiler, Obstbauvereine, 
Kleingartner- und Junggartnervereinigungen, Angestellte der Lagerhauser und 
Spar- und Darlehnskassen urid Berichterstatter des Statistischen Landesamtes. 
Besonders hervorzuheben ist die gesteigerte Aufklarungstatigkeit vor der Durch
fiihrung der Maikaferbekampfung. Es wurden in allen Kreisen, in denen eine Mai
kaferbekampfung notwendig wurde, zunachst die Imkervereine zusammengerufen, 
um mit ihnen den Schutz der Bienen bei der Durchfiihrung der Aktion durchzu
sprechen. Danach wurden alle aktiv an der Maikaferbekampfungsaktion 
Beteiligten - ebenfalls kreisweise - in einer gesonderten Versammlung uber 
die Durchfuhrung der Bekampfung unterrichtet. Das gute Gelingen der Maikafer
bekampfung im Jahre 1954 ist wohl nicht zuletzt auf diese intensive Aufklarung 
zuruckzufuhren. - Uber Vortrage auf dem Gebiete des Vorratsschutzes vgl. 
Abschn. III, 11 (S. 138). 
In der A u s  b i  1 d u n g  wurden in erster Linie die Pflanzenschutztechniker und 
Pflanzenschutzfachwarte erfaflt. Die Pflanzenschutztechniker wurden in der Regel 
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monatlich zu einer Dienstbesprechung zusammengefaBt, .in der sie jeweils iiber die 
anfallenden Arbeiten unterrichtet wurden. Durch die Forderung einer regen Aus
sprache wurden diese Technikertagungen iiuBerst fruchtbar. Die iibliche 14tagige 
Schulung der Techniker konnte aus riiumlichen Grunden im Berichtsjahre noch 
nicht abgehalten werden und wurde auf den Marz des Jahres 1955 verschoben. 

Dagegen konnte die Sch u l  u n g der ehrenamtlichen Pflanzenschutzfachwarte und 
-berichterstatter, wie in den vergangenen Jahren, ordnungsgemii.B durchgefii.hrt
werden. Die Genannten wurden jeweils 1 Tag in der Kreisstadt zusammengezogen.
Am Vormittag wurden sie uber die neuesten Erkenntnisse und Erfahrungen auf
dem Gebiete des ackerbaulichen und obstbaulichen Pflanzenschutzes unterrichtet.
Am Nachmittag wurde der Stoff des Vormittags zuniichst mit Hilfe von Lichtbildern
erliiutert und vertieft. AnschlieBend erfolgte, je nach der Struktur des Kreises
ausgewiihlt, die Vorfiihrung zweier oder dreier F i  1 m e. Zur Verfiigung standen
bier der AID-Film .,Getreide und Unkraut fressen aus einer Schiissel" sowie die
vom Pflanzenschutzamt Stuttgart gedrehten Filme .,Madenfreie Kirschen", .,Mai
kiifer und Engerlinge" und .,Engerlinge bekampfen <lurch Bodenbearbeitung". Es
scheint, daB auch in dies em J ahre, in dem diese Schulungstagungen vor alien Ding en
nach der Weihnachtszeit sehr gut besucht waren, die Fachwarte und Bericht
erstatter wieder neu an den Problemen des tiiglichen Pflanzenschutzes interessiert
werden konnten. Gerade die Pflanzenschutzfachwarte sind auf Grund der lang
jiihrigen Schulungen aus der praktischen Breitenarbeit im Pflanzenschutz im
Bezirk des Pflanzenschutzamtes Stuttgart nicht mehr wegzudenken.
Auch im Berichtsjahre beteiligte sich das Pflanzenschutzamt Stuttgart wieder an 
verschiedenen F a  ch a u s  s t e 11 u n g e n. In erster Linie sei bier der Stand auf dem 
Landwirtschaftlichen Hauptfest in Stuttgart genannt. Starkes Interesse fand auch 
der Ausstellungsstand des Pflanzenschutzamtes bei der Gartenschau .,Bliihendes 
Barock" in Ludwigsburg. Fiir solche Ausstellungszwecke wurde weiterhin An
schauungsmaterial gesammelt. 
Die S am m 1 u n g von pilzlichen Pr ii.para ten und schiidlichen Insekten wurde 
ergiinzt, das Herbar iiber die Pilzkrankheiten und Viruskrankheiten sowie iiber 
nichtparasitare Erkrankungen, da·s in erster Linie Bestimmungszwecken dient, 
erheblich vergr6Bert. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit (Mitwirkung bei der Wirtschaftsberatung)

Auch im Berichtsjahre wurden die Sachbearbeiter des Pflanzenschutzamtes 
Stuttgart in der B e r a  t u n  g sehr stark von der Praxis in Anspruch genommen. 
Neben den tiiglich anfallenden einfacheren Beratungen auf dem Gebiete des 
Acker-, Obst- und Gemiisebaues sowie in Geriitefragen wurde auch in diesem 
Jahre wieder eine groBe Zahl schwierigerer Fiille zur Untersuchung gcbracht. 

Ein besonderes Augenmerk wurde, wie in .den vergangenen Jahren, auch wi_eder 
der Betreuung der · Gartenbau- und Zierpflanzenbetriebe geschenkt. Insgesamt 
wurden im Jahre 1954 267 Gartenbaubetriebe in den einzelnen Kreisen aufgesucht 
und in Pflanzenschutzfragen beraten. Daneben erwies sich eine Dberpriifung 
siimtlicher Feldgurkenbestande auf Befall durch bakterielle Blatterkrankung als 
notwendig. Es wurden im Laufe des Sommers 63 Gurkenfelder auf den Befall <lurch 
die Blattbakteriose in 4 verschiedenen Kreisen untersucht. Gerade die Auf klarungs
tatigkeit bei den Giirtnern ist in dem gartenbauintensiven Bezirk besonders von-
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noten und soll auch weiterhin, wenn moglich, in verstarktem Umfange durch
gefiihrt werden. 
Als erfreuliche Tatsache ist festzustellen, daB auch die Inanspruchnahme der 
Pflanzenschutztechniker in den Kreisen zur pflanzenschutzlichen Beratung immer 
groBer wird. Es gibt einzelne Pflanzenschutztechniker, die heute schon den Ansturm 
aus der Praxis kaum mehr befriedigen konnen. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Der K r a n k h e i t s m e l d e d i e n s t  wurde im Berichtsjahre in derselben Form wie 
in den vergangenen Jahren fortgefiihrt. Die Anzahl der Berichterstatter wurde auf 
254 (einschl. 21 Pflanzenschutztechniker) eingeschrankt. 65 Berichterstatter muBten 
wegen mangelhafter und unpiinktlicher Meldungen wahrend des Berichtsjahres 
ausgeschied·en werden. Da auch jetzt noch bei einer Anzahl von Berichterstattem 
die Meldetatigkeit zu wiinschen iibrig la.flt, ist fiir das nachste Jahr eine weitere 
Verringerung der Zahl der Berichterstatter vorgesehen. Neben den Fragebogen 
wurden auch in diesem Jahre eingehende Richtlinien fiir das Erkennen der 
Schadlinge und Krankheiten an die einzelnen Berichterstatter ausgegeben, in 
denen jeweils die in dem betreffenden Monat anfallenden Krankheiten und 
Schadlinge kurz beschrieben werden. Diese Richtlinien wurden auch zur Schulung 
an die Pflanzenschutzfachwarte verteilt. Ebenso wurden diese Anweisungen den 
Berichterstattem des Statistischen Landesamtes fiir ihren Krankheitsmeldedienst 
zur Verfiigung gestellt. In den einzelnen Monaten waren ziffemmaBig folgende 
Krankheiten und Schadlinge zu melden: 

Marz 
April 
Mai 
Juni 

25 
32 
55 
73 

Juli 
August 
September 
Oktober 

57 
50 
49 
31. 

Nach wie vor wurde auch dem W a r n d i e n s t  ein besonderes Gewicht verliehen. 
Im Siiddeutschen Rundfunk wurde das ganze Jahr hindurch jeweils im AnschluB an 
die Mittagsnachrichten um 12.45 Uhr am Mittwoch und Sonnabend ein Warnruf 
des Pflanzenschutzdienstes durchgegeben. Er umfaBte in der Regel 8-12 Schreib
maschinenzeilen. 
Daneben wurde von Marz bis September laufend ein Warndienst des Pflanzen
schutzamtes an die Gemeinden zum Aushang ausgegeben. In diesem Warndienst 
waren die wichtigsten PflanzenschutzmaBnahmen fiir jeweils 14 Tage aufgefuhrt. 
Wie in den letzten·Jahren wurde auch in diesem Jahre der Sch o r f w a r n d i e n s t  
fiir den Obstbau sowohl im Rundfunk als auch durch besondere Hinweise an die 
Kreisobstbaubeamten vom Pflanzenschutzamt bekanntgegeben. 

5. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Die UberwachungsmaBnahmen im Rahmen der S a n  - J o se - S c  h i  1 d 1 au s -
B e k a m p fun g werden in Abschnitt III, 4 (S. 136-137) behandelt. 
Der ostliche Teil des Bezirkes wurde laufend von einem Oberjager und 3 Bisam
jagem des bayerischen Bekampfungsdienstes auf Befall durch B i s a m r a t ten  
kontrolliert. Es wurden aber insgesamt wahrend des ganzen Jahres nur noch 
12 Bisamratten gefangen. Trotz Hinweises in der Fachpresse gingen keine Befalls� 
meldungen mehr ein, so daB der Befall als praktisch erloschen gelten kann. 
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II. Wkhtige l<rankheiten und Sdladlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge,

AuBergewohnlich hohe Schaden entstanden im Berichtsjahre in den Winterweizen
bestanden durch E r f r i e r e n  der Pflanzen auf Grund des starken Frostes Ende 
Januar / Anfang Februar. Einzelne besonders stark betroffene Kreise meldeten 
einen Auswinterungsanteil bei Weizen bis zu 90 °/o. 

Im Gegensatz zu dem Vergleichsjahre 1951 waren ini Jahre 1954 im vorjahrigen 
Maikaferfluggebiet des Unterlandes in den behandelten Gemeinden so gut wie 
keine E n g e r  1 i n  g s s c h a d e n  zu verzeichnen. Die Maikaferbekampfungsaktion 
des Jahres 1953 war damit erfolgreich. Nur in solchen Fallen, in denen die 
Bekampfung unterlassen oder nicht ordnungsgemaB nach den Anweisungen des 
Pflanzenschutzamtes durchgefuhrt wurde, waren starkere Schaden zu verzeichnen. 
Entgegen der allgemeinen Auffassung, daB die W ii h 1 m a  u s e  durch feuchte J ahre 
stark dezimiert wiirderi, konnte in diesem Jahre ein betrachtliches Anwachsen 
festgestellt werden. Sogar die F e  1 d m a  u s e  vermehrten sich im Fruhherbst in 
e'inzelnen Gebietsteilen noch so stark, daB dort von einem mittleren Befallsgrad 
gesprochen werden konnte. 

2. Unkrauter

Soweit die Winterweizenfelder trotz starker Auswinterungsschaden nicht umge
brochen wurden, zeigten sie eine sehr starke Verunkrautung. Auch die Sommerung 
war auBergewohnlich hoch mit Unkraut besetzt, da BodenbearbeitungsmaBnahmen 
zur Unkrautvernichtung kaum durchgefuhrt werden konnten. In Gartnereien und 
Hackfruchtschlagen konnte eine starke Zunahme des F r a nz o s en k r a u  t e s 
(Galinsoga parviflora) beobachtet werden. In den Gebieten ostlich und nordlich von 
Stuttgart greift die P f e i 1 k r e  s s e (Lepidium draba) immer mehr um sich. Ebenso 
hat man den Eindruck, daB das K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t ( Gali um aparine) iiberall dort, 
wo in den letzten Jahren viel mit Wuchsstoffmitteln gearbeitet wurde, zunimmt. 

3. Getreide

Wo der Winterweizen auf der Alb von der Auswinterung nicht zu sehr in Mit
leidenschaft gezogen wurde, hat sich auch wieder der Z w e  r g s t e i n  b r a n d  
gezeigt. Allerdings war sein Auftreten schwacher als i n  den beiden vergangenen 
Jahren. Dies ist wohl darauf zuriickzufiihren, daB die durch Krankheit geschwachten 
Pflanzen gegen den Frost sehr viel mehr empfindlich waren als gesunde, nicht 
befallene Pflanzen und daher der Anteil der ausgewinterten Zwergsteinbrand
pflanzen prozentual erheblich hoher gelegen haben diirfte als der der gesunden 
Pflanzen. Trotzdem wurden auch in diesem Jahre Befallsgrade bis zu 3,75 0/o 
festgestellt. 

4. Hackfriichte

a) K a r t o f f e l n

Etwa Ende Juli/ Anfang August wurde der GroBteil der mittelfruhen und mittel
spaten Kartoffelsorten in starkem AusmaB durch eine Spatinfektion der 
Phy to p h t ho r a infestans befallen. Da zu diesem Zeitpunkt nur in den seltensten 
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Fallen noch eine Krautfaulespritzung vorgenommen wurde, war der Befall fast 
allgemem. Der Pilz ging auch in den meisten Fallen auf die Knollen ii.her und 
brachte Ausfalle durch die Knollenfaule. In erheblich starkerem Umfange als im 
vergangenen J ahre wurde in dies em Jahr der Pu Iv e r s  c h o  r f (Spongospora 
subterranea) in den Kartoffelbestanden einzelner Kreise festgestellt. Besonders 
befallen waren die Albkreise. Der feuchtkalte Sommer hat die Verbreitung der 
Krankheit, die im vergangenen Jahre noch vereinzelt auftrat, erheblich gefordert. 

b )  Rub e n  

Die BI a t  t f I e ck e n  k r a n k  h e  i t  ( Cercospora) ist in dies e m  J ahre im wesentlichen 
auf die Tallagen in den warmeren Gebieten des nordlichen Wurttemberg 
beschrankt geblieben. Wenn auch im allgemeinen nur schwache bis mittlere 
Befallsgrade festgestellt wurden, so war doch in Einzelfallen auch starkerer Befall 
zu finden. 

Die V e r  g i I b u n g s  k r a n k  he  i t  ist in diesem J ahre im verhaltnismaflig schwachen 
Rahmen geblieben. Eigenartigerweise waren auch in diesem Jahre die Hohen
lagen auf der Alb starker von der Vergilbungskrankheit heimgesucht. 

5. Futter- und Handelspfianzen

Die Klee- und Luzemeacker des ostlichen Bezirkes wurden im Mai und Juni durch 
den SchadfraB einer W i ck 1 e r r  a u  p e - es handelt sich um eine Raupe der 
Cnephasia wahlbomiana-Gruppe 1 ) - stark geschadigt. Z. T. waren die Bestande 
so stark .befallen, daB das Vieh nach dem Genu.13 des befallenen Putters an Ver
dauungsstorungen litt. 

6. Gemiise

Im Salatanbau stand die allgemein verbreitete Sal a t  v i r o s e  an erster Stelle der 
Krankheiten. Ausfalle von 60 bis 70 0/o waren keine Seltenheit. Allgemein stark 
war das Auftreten der Alt e r  na r i a-B 1 a t t  fl e c ke n k r  a n k h  e i t  und der 
Phy to p h t ho r a-F r ueh t f a  u 1 e bei Freilandtomaten. Haufig verursachte letztere 
sogar Totalverluste. Eine grofle Sorge machte den Feldgurkenbauem die 
B a k ter i e n b l a t t f l e ck e n k r a n k h e i t  der Gurken (vgl. Abschn. I, 3 - S.131). 
Die Ausfalle durch die G u r k e  n w e  l k e bei den Hausgurken sind dagegen zuriick
gegangen. Die R e  t t i c  h s ch w a  r z e verursachte vor allem in der Stuttgarter 
Gegend oft schwere Schaden. Von den tierischen Schadlingen im Gemiisebau seien 
in erster Linie die K o h  1 fl i e g e und die M 6 h r e  n fl i e g e genannt. Groflere 
Verluste traten durch Kohlfliegenbefall bei Friihsommerrettichen ein. Die Mohren
fliege trat schon in der ersten Generation gegeniiber friiheren Jahren besonders 
stark auf, und verursachte dann mit ihrer zweiten Generation teilweise kata
strophale Ausfalle. 

7. Obst

Von den Obstbauschadlingen trat der S o m m e r a p f e l b l a t t s a u g e r  auch in 
diesem Ja hre wieder sehr stark auf. Vor allen Dingen dort, wo bei der ersten 
Nachbliitespritzung kein Beriihrungsgift zugesetzt wurde, oder wo man diese mit 
Riicksicht auf den Grasbestand um 2 bis 3 Wochen hinausschob, waren die Folgen 
verheerend. Der Befall durch den F r  ii h j a h  r s ap f e 1 b I a t t  s a u g e r  hat vor all em 

1) Nahere Ang,aben iiber diesen noch wenig bekannten Schadling macht neuerdings
W. ,Fe ucht im Anzeiger f. Schadlingskunde 28. 19-55, 105-106. - D. Schriftltg.
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in Anlagen, in denen keine Winterspritzung durchgefiihrt wurde, weiter 
zugenommen. Dagegen sind der A p f e 1 s c h a  1 en  w i c k 1 e r  ( Capua) und der 
·S c ha 1 e n  m i n i  e r e  r ,  die im letzten J ahre noch eine akute Gefahr fur den
Qualitatsobstbau bedeuteten, im Berichtsjahre praktisch ohne Bedeutung gewesen.
Der Go 1 d a f t e r  blieb auf die Kreise Aalen und Heilbronn besduiinkt, dehnte sich
aber innerhalb dieser Kreise z. T. erheblich aus. Die A p f e l- u n d  vor allem die
P f l  a u  m e n  g e s p  i n s t  m o t t e hat schwere Schei.den angerichtet, auch hier vor
allen Dingen da, wo die Winterspritzung fehlte. AuBergewohnlich stark war auch
das Auftreten des B i r  n b 1 a t t  s a u g e r s ,  wodurch erhebliche Schiiden an Birn
biiumen entstanden. Der Befall durch die Z w e t s  c h e n s  c h i 1 d 1 au s nimmt weiter
stark zu.

Durch die in den Hauptkirschanbaugebietl:!n iiberall vorgenommenen Gemein
schaftsbekampfungen gegen die K i r s c h f r  u c h t f l  i e g e hat dieser Schiidling an
Bedeutung eingebiiBt. Dagegen hat die K i rs c h b lii t e n m o t t e  im letzten Jahre
erheblich zugenommen und vor allem in den geschlossenen Rirschanbaugebieten
betrachtliche Ertragsausfalle verursacht.

Auf die ungunstige Witterung ist in erster Linie das starke S c h o r f auftreten
zuriickzufiihren. Vor allem das Fehlen einer Kurznachblutespritzung hat sich hier
fiihlbar gemacht. Der A p f e 1 m e  h l t  a u  befall war im allgemeinen schwach, doc;:h
konnte bei der Sorte ,,Brettacher" in allen Kreisen an alten Bliittern .Sekundar
befall <lurch den Pilz beobachtet werden.

8. Sonderkulturen

Im Zierpflanzenbau winterten BeJlis, Myosotis, Viola tricolor und Primula acaulis 
sowie Primula veris z. T. vollstandig aus. Fusarium-Pilze verursachten z. T. recht 
empfindliche Welkeschiiden bei Edelnelken. G r a us c h i m m  e 1 (Botrytis) trat 
allgemein bei Cyclamen, Primeln und z. T. auch bei Freesien auf. Von den 
tierischen Schiidlingen im Zierpflanzenbau sind in erster Linie A I c h e n  bei 
Chrysanthemen, Saintpaulien und Gloxinien zu nennen, daneben der G 1 a d  i o 1 e n  -
b 1 a s  e n f u B  und die verschiedenen B 1 a t  t I a u  s a r t e n. 

9. Vorratssdmtz

Untersuchungen in 500 Betrieben ergaben einen Befall von 35 O/o der Speicher durch 
die verschiedenen Speicherschadlinge, vor all em K o r n  k ii f e r  und K o r n  m o t t e. 
Sofern Kartoffeln feucht und verschmutzt in die Winterlager eingebracht wurden, 
waren schwere Ausfiille durch F ii u 1 n i s  erscheinungen zu beobachten. Anlii.Blich 
einer genaueren Untersuchung konnte festgestellt werden, daB in einem Bezirk 
in etwa 25 0/o der Keller stiirkere Faulnisherde gefunden wurden. 

10. Bienenschutz

Eine besondere Gefahr fur die Bienen brachte die Maikaferbekampfung im Ohringer 
Fluggebiet und auf der Alb mit sich. Es wurden, wie bereits oben erwahnt, in allen 
diesen Bezirken Sonderversammlungen mit den Imkern gehalten, um Schiiden nach 
Moglichkeit von vornherein zu verhindern. Das Ergebnis war recht erfreulich. Im 
Ohringer Gebiete wurden iiberhaupt keine Bienenschaden gemeldet, wahrend auf 
der Alb mu ein Fall bekannt wurde, der aber nach den genauen Untersuchungen 
als recht zweifelhaft bezeichnet werden muB. 
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Schwierigkeiten entstanden in erster Linie iiberall dart, wo die Nachbliitespritzung 
in Obststiicken durchgefuhrt werden muflte, in denen das Untergras noch nicht 
gemaht war. Hier war man bemiiht, durch Mithilfe der Bienenschutzausschiisse 
einen Weg zu finden, der beiden Teilen gerecht wurde. 

Ill. Lenkung und Durdlfiihnmg besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Maikaferbekampfung

Von den im Berichtsjahre veranlaflten Groflaktionen stand die Maikafer
bekampfung an erster Stelle. Sie wurde in 140 Gemeinden van Nordwiirttemberg 
im Obringer Fluggebiet und auf der Schwabischen Alb durchgefiihrt. Im Einsatz 
waren 50 Groflmotorverstauber, 23 kombinierte Spriih-Staube-Gerate, 6 Spruh
gerate und 61 tragbare Motorverstauber. Es wurden 1407 km an Waldrandern und 
497 ha an Flachen behandelt. Fur die Aktion wurden 115 525 kg technische Hexa
Staubemittel sowie 1365 kg Hexa-Emulsionen mit 120/o Gammagehalt verwendet. 
Je km Waldrand wurden 90 bis 100 kg Staub oder 3 bis 4 kg einer Emulsion ver
braucht. Die Abtotungserfolge waren sehr gut. Die Bekampfung wurde nur aufler
halb der Bienenflugzeit in den Abend- urnl N achtstunden vorgenommen. Engerlings
grabungen im Herbst 1954 haben ergeben, daB die Befallszahlen im Bekampfungs
gebiet fast ausschlieBlich unter der kritischen Grenze liegen. 

2. Wiesenwalzenaktion

Die Erfolge in der Bekampfung der Engerlinge auf Griinland mit Hilfe van Wiesen
walzen, die im Jahre 1953 aufs neue erzielt warden waren (vgl. diese Jahres
berichte fur 1953, S. 113). veranlaBten das Pflanzenschutzamt, auch im Berichts
jahre den Kauf von Wiesenwalzen, die den vorgeschriebenen Normen entspradlen, 
weiterhin mit 250,� DM je Walze zu bezuschussen. 

3. Kartoffelkaferbekampfung

Im Berichtsjahre wurden zum ersten Male die Bekampfungsmittel fur die Kartoffel
kaferbekampfung vom Staate nicht mehr kostenlos zur Verfiigung gestellt. In den 
Gemeinden waren Iediglich noch restliche Bekampfungsmittel aus dem Jahre 1953 
vorhanden, die fur eine Bekampfung eines Drittels der Anbauflache ausreichten. 
Die Kafer und Larven traten im gesamten Gebiete schwacher als in den voran
gegangenen Jahren auf. Im Landesdurchschnitt lag die Befallsstarke bei Befalls
ziffer 3. Die Hauptmasse der Larven wurde in der Zeit zwischen Mitte Juni und 
Mitte Juli festgestellt. Von einer Gesamtanbauflache von 38 113 ha wurden 
34 381 ha durch Spritzen (30165 ha) oder Stauben (4216 ha) behandelt. Besondere 
Schwierigkeiten bei der Bekampfung machte das sehr feuchte Wetter. Oft wurde 
die Spritzbriihe bald nach der Behandlung wieder durdl starke Regengiisse abge
waschen, oft war es wegen des stark aufgeweichten Bodens nicht moglidl, mit den 
Spritzgeraten in die Kartoffelfelder hineinzufahren. 

4. San-Jose-Schildlaus

B e g  e h  u n g. Durch 124 Begeher von Baumschulquartieren und Obstbaumbestanden 
wurden 2093 Proben zur Bestimmung eingesandt, van denen 777 van der San
Jose-Schildlaus befallen waren. 26 Gemeinden in Nordbaden und Nordwiirttem
berg wurden neu als befallen festgestellt. Die Gesamtzahl der Befallsgemeinden 
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belauft sich damit auf 325 (80 Punktbefall, 53 Herdverseuchung, 101 Teilver
seuchung, 91 Totalverseuchung). 
S o m m e r s p r i t z u n g. Zur Sommerbekampfung der San-Jose-Schildlaus in den 
Baumschulquartieren wurden 110 OOO Liter einer 0,05°/oigen E-Losung verspritzt. 
Erh6hte Gefahrenmomente stellten die iiberstandigen Baumschulquartiere dar. 
Win t e r s p r i t z u n g. In 324 Gemeinden wurden 320687 kg Karbool, 172 140 kg 
Gelbol, 4592 kg Mineralol und 2600 kg Gebutox verwendet. Hierfiir wurde den 
Gemeinden aus Landesmitteln ein 40 0/oiger ZuschuB gewahrt. Bei dieser Winter
spritzung wurden 12 691 OOO 1Spritzbriihe ausgebracht. 
E nt s e u c h u n g. Durch Blausaure entseucht wurden 262 948 verkaufsfertige Obst
baume, 29 500 Wildlinge und 4048 Zierpflanzen bei insgesamt 731 Begasungen in 
13 Gashallen. 

5. Zucht der Prospaltella

Auf Grund der Vorarbeiten im Fruhjahr und Sommer des Berichtsjahres konnte im 
Herbst zum ersten Male eine Massenvermehrung von Prospal{ella perniciosi 

Tower im Laboratorium erreicht werden. Trotz ungiinstiger Witterung wurden 
etwa 12 OOO Parasiten im Heidelberger San-Jose-Schildlaus-Befallsgebiet aus
gesetzt. Es konnte festgestellt werden, daB eine Vermehrung im Freien auch unter 
unseren klimatischen Bedingungen m6glich ist. Uberwinterungsfahigkeit und 
selbstandige Ausbreitung im Befallsgebiete Sollen im Jahre 1955 gepriift werden. 

6. Kirschfruchtfliegenbekampiung

Unter der Leitung der Techniker in den Befallskreisen wurde auch im vergangenen 
Jahre wieder eine GroBaktion in der Kirschfruchtfliegenbekampfung gestartet. 
Leider fiel durch starke Kirschbliitenmottenschaden ein Teil der vorgesehenen 
Kirschbaumbestande bei der Bekampfung aus. 
Zurn ersten Male konnten auf Grund einer bereits 3 Jahre lang dJ.uchgefiihrten 
Bekampfung einige Kirschgewanne ausgelassen werden, in denen die Kirsch
fruchtfliege auf Grund dieser 3jahrigen Bekampfung praktisch bedeutungslos 
geworden ist. 

7. Wiihlmausbekampfung

Auch im Berichtsjahre wurde die Schulung von Wiihlmausfangern unvermindert 
fortgesetzt. Da immer wieder geschulte Fanger in die Industrie abwandern, miissen 
standig neue Fanger ausgebildet werden. Die Halfte der Pflanzenschutztechniker 
ist jetzt bereits in der Lage, selbstandig Wiihlmausfangerkurse durchzufiihren. Im 
Berichtsjahre wurden 643 Manner in 48 Kursen geschult. In diesen Kursen wurden 
insgesamt 1980 Wiihlmause gefangen. Nach den bisherigen Schatzungen diirfte 
auf Grund der starken Wi.ihlmausvermehrung und erhohter Fangtatigkeit die Zahl 
der im Berichtsjahre gefangenen Wi.ihlmause weit i.iber 60 000 hinausgehen. 

8. Krahen- nod Elsternbekampiung

Um die Ni.itzlinge in der Vogelwelt vor dem Zugriff der Elstern, Rabenkrahen und 
Eichelhaher zu schii.tzen, wurden die einzelnen Kreise aufgefordert, AbschuB
pramien fi.ir die obengenannten Schadlinge zu zahlen. Einige Kreise haben dieser 
Aufforderung bereits Folge geleistet. Es wurde festgestellt, daB dort, wo 1,- DM 
fiir Elstern und Krahen und 0,50 DM fi.ir Eichelhaher an AbschuBpramien gezahlt 
werden, bereits erhebliche AbschuBzahlen erreicht worden sind. Eine einheitliche 
Regelung der Pramienzahlung wird vorbereitet. Sie diirfte nach den bisherigen 
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Erfahrungen dazu fiihren, den Bestand dieser Nestrauber auf ein ertragliches MaB 
zu reduzieren. 

9. Sperlingsbekampfung

Auch hn Berichtsjahre war die Witterung fur eine Durchfiihrung von Spatzen
bekampfungen mit grunem Strychninweizen wenig gunstig. Es wurden daher unter 
der Uberwachung der Pflanzenschutztedmiker nur 21 Spatzenbekampfungen durch 
Gemeind_en durchgefiihrt. In allen Aktionen wurden 5909 Sperlinge vernichtet. 

10. Ratteni>eispielsbekampfungen

In den Monaten Januar bis April wurden unter der Leitung der Pflanzenschutz
techniker Rattenbeispielsbekampfungen durchgefiihrt, um der Bevolkerung vor 
Augen zu fiihren, daB Rattenbekampfungen bei richtiger Durc:hfiihrung mit den 
heute zur Verfiigung stehenden Praparaten zum Erfolg fiihren mussen. Insgesamt 
wurden 102 gemeindeweise durchgefiihrte Beispielsbekampfungen und 38 Einzel
beispielsbekampfungen vorgenommen. Bei diesen Aktionen wurden 296 Manner 
in der Rattenbekampfung geschult, damit sie in ihren Gemeinden eine wahrend 
des ganzen Jahres fortlaufende Rattenbekampfung durchfiihren ki:innen. 
Die Beispielsbekampfungen erwecken allgemein sehr groBes Interesse und 
scheinen geeignet zu sein, eine intensive Rattenbekampfung besser zu fordern. 
Auch im Winter 1954/55 sind weitere Rattenbeispielsbekampfungen vorgesehen. 

11. Hauswirtschaftlicher Vorratsschutz

Bis zu ihrem Ausscheiden wurden von der Sachhearbeiterin fur den hauswirtschaft
lic:hen Vorratsschutz 56 Vortrage und Lehrgange uber den hauswirtschaftlichen 
Vorratsschutz und den Pflanzenschutz im bauerlichen Hausgarten gehalten. Teil
nehmerinnen waren meist Bauerinnen, mitunter auch Schulerinnen und 
Lehrerinnen der Landwirtschafts- und Landfrauenschulen. Nac:h Moglidlkeit 
wurden im AnschluB an die Vortrage Lehrfilme gezeigt. Das Interesse an diesen 
Schulungen war allgemein groB. 

IV. Versudistatigkeit
1. Amtliche Mittel- und Gerateprilfung

V o r p r u f u n g  

Mittel gegen V ersuchsart 
Versuche Mittel 

bei.Bende Insekten ...... Laboratorium 4 4 
saugende Insekten ...... Freiland 7 6 

Bodeninsekten .......... Freiland 3 3 

Fusanum . . . . . . . . . . . . . . . Gewachshaus 1 1 

StTeifenkrankheit an Feldversuch . 1 4 
Sommergerste . . . . . . . .

Haferflugbrand . . . . . . . . . Feldversuch 1 6 

Fusicladium . . . . . . . . . . . . Freiland 1 4 
Phytophthora . . . . . . . . . . .  Freiland 1 1 

Mehltau ................ Freiland 5 I 

Kartoffelkeimhemmung Lager 4 I 

Insgesamt: 28 31 
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Anzahl der 
Konz. Vergl.·Mittel Konz. 

4 2 2 

9 3 3 

3 3 3 

1 1 1 

4 1 1 

6 2 3 

4 I 1 

I 1 1 

1 1 1 

1 2 2 

34 17 18 



Ha uptpriifung 

Mittel Versuchsart 
Anzahl der 

gegen Versuche Mittel Konz. Verg\.-Mittel Konz. 

Weizensteinbrand . . . . . .  Feldversuch 1 19 38 5 12 

Streifenkrankheit an 
Sommergerste . . . . . . . .  Feldversuch 1 14. 28 4 10 

Streifenkrankheit an 
Wintergerste . . . . . . . . . Feldversuc:h 1 14 28 4 10 

Haferflugbrand ......... Feldversuch 1 14 32 5 12 

Fusarium an Roggen .... Gewiichshaus 1 14 28 4 JO 

Win terspntzung 
1 7 9 4 4 allgemein o o O • • • 0 0 I o o • Freiland 

Winterspritzung
allgemein ............ Laboratoriumi 

Freiland 1 7 9 4 4 

Winterspritzung 
13 19 3 3 gegen SJS ............ Freiland 1 

Winterspritzung 
gegen SJS ............ Laboratoriumi 1 14 20 3 3 

Freiland 
Sommerspritzung 

2 2 2 gegen SJS .. . Freiland 1 2 

Fusicladium . . . . . . . . . . . . Freiland 1 17 19 3 3 

Phytophthora . . . . . . . . . . . Freiland 1 9 12 3 3 

Cercospora . . . . . . . . . . . . .  Freiland 2 12 19 1 2 

Mehltaupilze . . . . . . . . . . . Freiland 5 

sonstige Fungizide ...... Freiland 7 

Hopfen-Peronospora . . . . Freiland 1 8 8 2 3 

Unkrauter in Getreide ... Freiland 3 8 8 3 3 

Unkrauter auf Wiesen 
und Weiden .......... Freiland 1 8 8 3 3 

schwer bekiimpfbare 
Unkriiuter ............ Freiland 3 3 3 1 1 

Unkrauter auf Wegen 
und Pliitzen . . . . . . . . . . Freiland 2 2 2 1 1 

Unkriiuter in Luzerne .... Freiland 1 1 1 

Unkriiuter in Zwiebeln .. Freiland 1 1 1 1 1 

Unkriiuter in Mohren .... Freiland 1 1 2 1 1 

Kartoffelkeim-
hemmungsmittel . . . . . . Lager 4 1 1 2 2 

beiflende Insekten . . . . . . Laboratorium 6 15 15 6 6 

beiflende Insekten Freiland 8 18 19 7 7 

Dauerwirkung gegen 
beiBende Insekten .... Freiland 1 8 8 

Dauerwirkung gegen 
beiBende Insekten .... Laboratoriumi 

Freiland 1 8 8 
saugende Insekten ...... Freiland 5 22 23 7 7 

Lindau-DDT gegen 
saugende Insekten .... Freiland 1 4 4 1 1 

Obstbaumkrebs . . . . . . . . . Freilahd 1 3 3 1 1 

zur Stecklmgs-
bewurzelung . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 

Kohlhernie ............. Freiland 1 1 1 1 1 

Totspritzmittel .......... Freiland 1 2 2 

Bodeninsekten .......... Freiland 4 5 5 4 4 

Ubertrag: i3 276 386 87 121 
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Mittel gegen Versuchsart 
Anzahl der 

Versuche Mittel Konz. Vergl.-Mittel Konz. 

Ubertrag: 73 276 386 87 121 

Ameisen . . . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 2 2 1 1 

Kohlfliege .............. Lager 1 7 7 1 1 

Kornkafer .............. Freiland 2 5 7 2 2 

Wuhlmause . . . . . . . . . . . . Freiland 3 2 2 1 1 

Feldmause . . . . . . . . . . . . . Freiland 1 1 1 1 1 

VogelfraB . . . . . . . . . . . . . . Fre1land 6 2 4 

Zwergsteinbrand ........ Feldversuch 27 15 34 

Insgesamt: 114 310 443 93 127 

2. Eigene Versuche

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

ImBerichtsjahre wurden 118Engerlingsbekampfungsversuche, vorwiegend mit ein
fachen Scheibeneggen, doppelten Scheibeneggen und Motorhacken verschiedener 
Typen angelegt. Zusammenfassend ist iiber die Ergebnisse folgendes zu sagen:. 

Die Bekii.mpfung des ersten Engerlingsstadiums ist, mit Ausnahme der Mehrschar
pfliige, mit allen Cera.ten moglich. Das zweite Stadium kann nur noch wirksam 
mit Scheibeneggen, Motorhacken und untertourigen Frasen bekampft werden. 
Gegen E 3 ist die einzige wirksame Bekampfungsmi:iglichkeit mit den eben 
genannten Bodenbearbeitungsgeraten gegeben. In einem Abstand von mindestens 
3, besser 6 Stunden soll den Ackergerii.ten die schwere Ackeregge folgen. Es ist 
unbedingt darauf zu achten, daB sich der Schadling noch in der obersten vom 
Gerat erfaBten Bodenschicht aufhii.lt. Dies ist am sichersten unmittelbar nach der 
Ernte der Fall. Vor der Bearbeitung muB man sich iiber den Engerlingsbesatz und 
die Tiefe des Aufenthaltes durch Probegrabungen informieren. 1 

b) C h e m i s ch e  E n g e r l i n g s b  e k a m p f u n g

Zur chemischen Engerlingsbekii.mpfung wurden 8 Versuche mit Praparaten auf 
Aldrin-, Chlordan- und Lindangrundlage angelegt. Die Versuchsergebnisse wurden 
stark durch die ungiinstigen Witterungsverhii.ltnisse im Berichtsjahre beeinfluBt. 
So kann man als Ergebnis nur feststellen, daB sich die 3 angewandten Boden
inse ktizide in der Wirkung im wesentlichen nicht unterschieden. 

Daneben wurden mit denselben Prii.parategruppen 43 Versuche zur Priifung der 
G e  s ch m a ck s b e e  i n  f l u  s s u n g  bei Kartoffeln in all en Kreis en des Dienst
bezirks angelegt. Als Ergebnis kann festgestellt werden, daB die Knollen in den 
mit Lindanpraparaten angelegten Versuchen alle mehr oder minder stark muffig 
schmeckten. In den mit Aldrin und Chlordan behandelten Parzellen wurde zwar in 
den meisten Fallen auch eine Geschmacksbeeinflussung festgestellt, die aber in der 
Regel nur als sehr schwach bis schwach bezeichnet werden konnte. Sie wurde z. T. 
als medizinischer Geschmack, z. T. als leichtes Brennen an der Zungenspitze 
empfunden. 

c) V e r s uche g e g e n  Z w er g s t e i n b r a n d

Auf Grund der starken Auswinterung in dem Versuchsgebiet auf der Schwabischen 
Alb waren nur wenige Versuche, die gegen den Zwergsteinbrand angelegt waren, 
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einigerma13en auszuwerten. Im wesentlichen kann gesagt werden, da13 die 
Ergebnisse der Versuche des letzten Jahres bestatigt wurden (vgl. diese Berichte 
fi.ir 1953, S. 118-119). Dach lie13en sich richtungweisende neue Erkenntnisse auf 

Grund der ungeniigenden Vergleichsmoglichkeiten nicht gewinnen. Es wurden 
daher im Herbst des Jahres erneut Versuche mit etwa derselben Zielsetzung 
angelegt. 

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdtau)

Die Beschau der Pflanzen e i n  f u  h r erstreckte sich in erster Linie auf Sendungen, 
die in der o.ffiziellen Einla13stelle auf dem Flughafen Echterdingen eintrafen. Ins
gesamt wurden 146 Einfuhrsendungen untersucht, von denen 31 zuriickgewiesen 
werden mu13ten. 

573 Au s f u  h r sendungen wurden im Berichtsjahre einer Pflanzenbeschau unter
zogen. 

VI. Veroffentlidtungen

G a u d  ch a u, M.-D.: Wiihlmausbekampfung. Gesunde Pflanzen 6. 1954, 59-63. 

-, 1st die Wuhlmausbekii.mpfung wirklich so schwierig? Desinfektion und Gesundheits
wesen 46. 1954, 91-93. 

-, Die Wiihlmaus und ihre Bekampfung. Rhein. Monatsschr. f. Gemiise-, Obst- und 
Gartenbau 10. 1954, 219-220. 

Lude r s, W.: Wo stehen wir heute in der Enger!ingsbekampfung? Mitt. DLG 69. 1954, 
971-974 .

U m g  e 1 t e r, H.: Was kann gegen die Vermadung der Rettiche unternommen werden? 
Gesunde Pflanzen 6. 1954, 176--178. 

W a r m  b r u n  n, K.: Erfahrungen aus der Pflanzenschutzarbeit im Hopfenanbaugebiet 
Rottenburg-Herrenberg- Weilderstadt (RHW) im Jahre 1953. Hopfenrundschau 5. 

1954, 137-138. 

-, Ergebnisse diesjii.hriger Versuche gegen Zwergbrand. Zeitschr. f. Pflanzenbau u. 
Pflanzenschutz 5. 1954, 152-154 . 
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Land Baden-Wurttemberg 

Pfl'anzensmutzamt Tiibingen 

Leiter: Diplomlandwirt Alfons L e icht. 

Anschriit: (14 b) Tiibingen, Keplerstrafle 2. 

Kein B erich t eingegangen. 
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land Baden-Wurttemberg 

Staatliches lnstitut fur Pflanzenschutz 
Pflanzenschutzamt Freiburg i. Br. 

Direktor: Professor Dr. Walter Ko t t e. 
Anscluift: (17b) Freiburg i. Br., Hauptstrafie 34. 

I. Allgemeiner Beridlt

1. Organisaiion und Personalverhaltnisse
Das aus dern ordentlichen Haushalt bezahlte P e r s o n  a l  wurde durch die Ein
stellung eines Versuchstedmikers und eines Kraftfahrers auf insgesamt 40 ver
rnehrt. Die aus Bundeszuschi.issen bezahlten 9 Fachkrafte konnten weiterbeschaftigt
werden.

Fi.ir die AuBenarbeiten standen allen Sachbearbeitern und Pflanzenschutztechnikern 
Kraftfahrzeuge zur Verfi.igung. 

2. Aufklarungs- und Beratungstatigkeit, Presse und Rumliunk, Aussiellungen

Die A u f k l a r u n g s- u n d  B e r a tun g sta t i g k e i t  wurde durch Vortrage, Auf
satze, Rundfunkdurchsagen und Warndienstrneldungen ausgeubt, wozu au.Ber den 
Sachbearbeitern vor allem die Pflanzenschutztechniker beitrugen. Die groflte 
Besucherzahl wurde stets bei Filrnvortragen oder dann erzielt, wenn ein Vortrag 
mit Farbbildern angeki.indigt wurde. Die Auflage der von den Bezirksstellen 
herausgegebenen W a r n  d i e  n s t rn e 1 d u n g  e n, von denen Biihl i. B. 5 und Meers
burg 9 erscheinen lieBen, konnte auf 8000 erhoht werden. In einigen Kreisen gaben 
die- Pflanzenschutztechniker in Verbindung mit den Obstbaubeamten oder allein 
Warnmeldungen heraus, die in der Praxis stark beachtet wurden. 

Insgesamt wurde an A u f k l a r u n g s a r b e i t  geleistet: 

108 Vortrage durch die Sachbearbeiter 
234 Vortrage durch die Pflanzenschutztechniker 
24 Gerateschulungen mit Demonstrationen fi.ir Baurnwarte, Fadlwarte und Land

wirtschaftsschiiler 
13 Schulungen mit Exkursionen fi.ir die Pflanzenschutztechniker 
6 Schulungen i.iber Vorratsschutz fi.ir Landwi:itschaftslehrerinnen und 

Schi.ilerinnen 
3 landwirtschaftliche bzw. obstbauliche Ausstellungen 

67 Presseartikel 
42 Pressehinweise 

6 Rundfunkvortrage 
4 Rundfunkdurchsagen. 
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Die vom Institut, seinen Bezirksstellen und den Pflanzenschutztechnikern erteilten 
A u s ki.inf t e  befaBten sich vorwiegend mit Pflanzenschutzfragen des Obst- und 
Ackerbaues und mehr als bisher ;mit denen des Vorratsschutzes und Zierpflanzen
baues. 

3. Allgemeine Uberwachungsmallnahmen

a) G e ra t e

Die Uberwachung des aus Reichs- oder Landesmitteln beschafften Gerii.teparks 
wurde im Berichtsjahre vollkommen eingestellt und die Gerii.te den Gemeinden 
zum Kauf angeboten bzw. veraltete oder unbrauchbare Typen als Schrott verauBert. 
Durch diese MaBnahme wurden die Gemeinden fi.ir diese Gerii.te allein verantwort
lich gemacht und gleichzeitig das Gelingen von Gemeinschaftsaktionen starker 
als bisher an die Gemeinden gebunden. 
Durch die Pflanzenschutztechniker werden zukiinftig noch folgende Gerii.te 
iiberwacht: 

a) A u s  l a n d e s e i g e n e n  B e s tii. n d e n:

52 fahrbare Motorverstauber 
7 Grofiverstauber und -spriiher 

, 1 Atomisator 
8 doppelte Scheibeneggen 

15 einfache Scheibeneggen. 

fJ) A u s  b u n d e s e i g e n e n  B e s tii. n d e n: 

11 Spriihnebelgerate 
64 Motorgespannspritzen. 

b) S o n s t i g e  Ub e r w a ch u n g s m afin a h m e n

Sachbearbeiter und Pflanzenschutztechniker iiberwachten Mi.ihlen, Pflanzenschutz
mittelhandlungen und Genossenschaften sowie Gartnereien, die insbesondere auf 
den Verkauf bzw. auf die Verwendung geeigneter Pflanzenschutzmittel hinge
wiesen wurden. Diese Beratungen verfolgen den Zweck, dafi.ir Sorge zu tragen, 
daB die fi.ir die jeweils anfallenden Bekampfungsaktionen erforderlichen Praparate 
berei tstehen. 

II. Wichtige Krankheiten und Schadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge

Das bereits 1953 in den Kreisen Kehl und Mi.illheim beobachtete Fe l d  ma u s  -
vorkommen nahm im Berichtsjahre an Umfang zu und machte in mehreren 
Gemeinden Bekiimpfungen notwendig. Eine starke Vermehrung der W i.i h l m a u s  
verursachte im ganzen Gebiete im Obst- und Gemlisebau empfindliche Seba.den. 
Ihre Vernichtung erfolgte zumeist nur in den Obstbaugemeinden, die dafi.ir 
gewerbsmiiBige Fanger, deren Zahl noch immer zu gering ist, anstellten. Im 
Gemi.isebau wurde die Anwendung von Wi.ihlmauskodermitteln bevorzugt. 
In der Oberrheinebene und am Kaiserstuhl gingen die bisher in jedem Jahre 
beobachteten K a n  i n ch e n  schii.den fast schlagartig zuri.ick. Die Ursache hierfi.ir 
diirfte in der nach Si.idbaden eingeschleppten My x o m a t  o s e zu suchen sein, die 
den Kaninch enbestand erheblich reduzierte. 
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S p e r l i n g s s c h a d e n  wurden nur aus wenigen Gemeinden der Oberrheinebene 
gemeldet. Bekampfungen mit vergiftetem Koderweizen kamen nicht zur Durch
fiihrung, da die in Frage kommenden Gemeinden infolge ihrer kleinbauerlichen 
bzw. gemischten Struktur eine sachgema.Be Bekampfung nicht garantieren konnten. 
Ungewohnlich stark war das Auftreten von S c h n e c k e n  im Acker- und Gemiise
bau. Ihre Bekampfung erfolgte mit gekornten Praparaten, die auch bei feuchtem 
Wetter fangig blieben und sich sogar im Getreidebau als wirtschaftlich erwiesen. 
Das von den Wuchsstoffmitteln nicht erfaBte K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t war auch 1954 
das gefahrlichste Unkraut der Weizenfelder. Seine Vernichtung durch Raphatox 
wurde vielfach zu spat und oft mit unzureichender Konzentration vorgenommen. 
Kombinationen von Wuchsstoffmitteln und Raphatox erzielten gegen das Kletten
labkraut nur unzureichende Erfolge. Neben den allgemein verbreiteten Unkrautern 
ist eine Zunahme der A m p  fe r- u n d  Kn o t e r i c h a r t e n  sowie des F r an z o sen
k r a u  t e s festzustellen. 

2. Getreide

Das Getreide erlitt am Ausgang des Winters nennenswerte Schaden durch A u s 
w i n t e r  u n  g (Rastatt und Donaueschingen) und spater Verluste durch La g e r
f r  u c h t und besonders stark durch A u s  w u c h s. 

Die Pilzkrankheiten traten trotz des feuchten Sommerwetters nur vereinzelt und 
nicht starker als in den letzten Jahren auf. Durch die S t r e i f e n k r a n khe i t an 
Gerste entstanden in den Kreisen Neustadt, Villingeri und Donaueschingen Aus
falle, die z. T. mit 50 0/o angegeben werden. F 1 i s  s i g k e i t  des Getreides wurde in 
den Kreisen Freiburg, Lahr und Emmendingen beobachtet, wahrend die We i z e n  -
h a l m f l i e g e  (Villingen) und das G e t r e i d e h a h n c h e n  (Wolfach) kaum Schaden 
verursachten. Gr6Bere Verluste wurden durch D r  a h  t w ii r m e  r sowie durch die 
Larven des Juli k a f er s (Rhizotrogus solstitialis) in den ostlichen Teilen des 
Schwarzwaldes und im Kreise Waldshut festgestellt. Der Z w e  r g s t e i n  b r a n d  
konnte in den Kreisen Donaueschingen und Villingen vereinzelt und im nordlichen 
Teil des Kreises Stockach platzweise beobachtet werden, ohne daB bisher durch 
diese Krankheit nennenswerte Schaden entstanden. 

3. Hackfriichte

a) Kar t o f f e l n

Infolge des ungewohnlich nassen Sommers trat die K r a u t  fa u 1 e allgemein auf 
und verursachte an den mittelfriihen Sorten erhebliche Verluste, wahrend die 
spa.ten Sorten verbreitet K n o l l e n n a B f a u l e  zeigten. Die 1953 im Markgrafler
land festgestellte Co 11 et o t rich um - W e  1 k e konnte im Berichtsjahre nur noch 
vereinzelt beobachtet werden. Starker dagegen waren im Bodenseegebiet W e i  B -
h o s  i g k e  i t  und Sc  h w a r z b  e i n i g k  e i t  anzutreffen. In der Oberrheinebene sind 
Kr a u s e  1- und St r i che l k r  a n k h e  it so zahlreich, daB die meisten Betriebe zum 
Jahr lichen Saatgutwechsel iibergehen muBten. Ka r t  o f f  e 1 k r e  b s trat in 2 Fallen 
in der Gemeinde Forbach (Kr. Rastatt) auf, dessen Bekampfung mit neuen 
resistenten Sorten versucht werden soll. 

Die Entwicklung des K a r t  off e 1 k a f e r  s wurde durch die kiihle Witterung so 
stark beeinfluBt, daB mehrere Gemeinden des Schwarzwald- und Bodenseegebietes 
ohne Bekampfung auskamen. Durch die zahlreichen Niede�schlage wurde die 
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Eiproduktion gehemmt, wahrend die Junglarven, durch die Kalte am Fressen 
gehindert, zugrunde gingen. Sudlich Frei burg verursachte das E n g e r  1 in  g s -
stadium E 3 betrachtliche FraBschaden. 

b) Rub en

An Futter (Beta)-Ruben wurden geringe Ausfalle durch C er cos po r a beobachtet. 
Die H e r z  - u n d T r o ck e n  f a  u 1 e kam vereinzelt in den Kreisen Milllheim, 
L6rrach und Konstanz var. Starker als sonst konnten in den Schwarzwald- und 
Bodenseekreisen platzweise Gu.r t e! s c h o  r f  und Rub e n s  eh w a n  z f a  u 1 e fest
gestellt werden. An Futter- und Zuckerruben war in der Oberrheinebene die V e r 
g i lb  u n g s k r ank h e  i t  allgemein verbreitet, wahrend sie 6stlich des Schwarz
waldes und am Hochrhein nur sporadisch auftrat. Tierische Schadlinge wie der 
R u b e n a a s ka f e r  und F e l d m a u s e  schadeten unbedeutend, wogegen Enger-
1 i n  g e sudlich Frei burg stellenweise nennenswerte Ausfalle verursachten. 

Die auf den Granitb6den angebauten Kohlriiben wurden allgemein durch die 
K o h l f l i e g e  und E r df l 6 h e  geschadigt. An den Weiflruben entstanden durch 
K o h l h e r n i e  und R u b e n b l a t t w es p e  Verluste, die sich im normalen Rahmen 
bewegten. 

4. Handels- und Futterpfl.anzen

a) Ol f r u ch t e

Am Hochrhein und im Bodenseegebiet traten verbreitet R a p s  g l a  n z k a f e r  -
schaden auf, da die ungunstige Witterung eine rechtzeitige Bekampfung ver
hinderte. R a p s s t e n g e l r iifll e r  und K o h l t r i e b ru.Ble r  schadeten platzweise 
in den Kreisen Rastatt und L6rrach. Der Mohn war vielfach van S ch war z e  -
pi 1 z e n  befallen und hatte auf den Schotterboden der Oberrheinebene van Kehl 
bis Rastatt bis zu 20 0/o Verluste durch den M o h n  w u r z e 1 r u B 1 er. 

b) Tab a k

Durch die ungunstige Witterung wuchs der Tabak ungleichmaflig und machte 
Nachpflanzungen erforderlich. Im Kreise Emmendingen verursachten starke 
Ha g e l s ch a d e n  eine empfindliche Qualitatsverminderung. Die V i r u s kr a n k
h e i t e n  drohten Anfang Juli die gesamte Ernte zu gefahrden, wurden jedoch 
spater durch warmes Wetter fast vollkommen uberwunden. Schaden durch Er d
r a  u p e n  und E n g e r l i n g e  traten nur vereinzelt auf und bewegten sich im 
normalen Rahmen. W i 1 d f e u e r  wurde nut um Offen burg in nennenswertem 
Umfange beobachtet und im Kreise Kehl stellenweise die Umf a l l kr a n kh e i t. 

c) Fu t t e r p f l a n z e n

Klee und Luzerne zeigten in einigen Gemeinden Befall durch K 1 e e k r e  b s und 
K leese i d e ,  wahrend der K l e e w u r g e r  (Orobanche) nach dem ersten Schnitt 
starker in Erscheinung trat. Im Kreise Kehl entstanden gcringe Schaden durch den 
L i e b s tocke lru.Bl e r. A cke r s ch n e cken traten allgemein und ungewohnlich 
stark auf, ohne jedoch nennenswerte Fraflschaden zu verursachen. 

5. Gemiise

Der Gemusebau erlitt im ganzen Gebiete Verluste durch We r r e n, W u h l mau s e  
und S chnecke n. Von den iibrigen Schadlingen sind in der Oberrheinebene ein 
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starkeres Auftreten von Z w i e b e  1 f l  i e g e und La u e  h m o t t e sowie ein nennens
werter K o h  1 w e  i fi 1 i n  g s flu g im Bodenseegebiet hervorzuheben. Vereinzelt 
konnten an Sal at (Frei burg - Milllheim) bis zu 10 0/o Sehiiden dureh den W u r z e l
s p i n ner  (Hepialus sylvinus) festgestellt werden. Die Me e r r  e t t i  eh s eh w ii r z  e 
hat an Umfang zugenommen, ohne dafi bisher ihre Bekiimpfung gelang. Im Kreise 
Emmendingen konnte auf einer Fliiehe an Blumenkohl M o  1 y b d ii n m  a n  g e 1 
nachgewiesen werden. 

6. Zierpflanzen

Das bereits 1953 beobachtete Auftreten der V e i l eh e n g a l l m il ek e  hielt im 
Beriehtsjahre unvermindert an, wobei in den Kreisen Freiburg und Emmendingen 
einzelne Kulturen mehr als die Hiilfte ihres Bestandes verloren. Empfindliehe 
Verluste entstanden durch Bot r y t is an Duftwieke (Lathyrus odoratus), Crossandra 
und Primula malacoides. In den Freilandkulturen wurden allgemein A u  f l  a u  f
s eh ii d e n ,  F u fik r a n k h e i t e n ,  Chl o r o s e n  und eine Zunahme von Vir us
k r a n k h e i t e n  beobachtet. Die Beratung im Zierpflanzenbau konnte dureh 
geeignete Krafte verstii.rkt werden. 

7. Obstbau

Die Entwicklung der Pilzkrankheiten wurde dureh das nasse Sommerwetter 
begilnstigt. Wo keine rechtzeitigen Spritzungen erfolgten, trat der S e  h o  r f im 
Juni ungewohnlich stark auf. Die ilbrigen Krankheiten wie A p f e 1 m e  h l t  a u, 
S eh r  o t s  eh ufl k r  a n k h  e i t  und Mo nil i a waren zwar starker als 1953 vertreten, 
verursachten jedoch keine ilber das normale Mafi hinausgehenden Schiiden. 

Von den im Obstbau in jedem Jahre mehr oder weniger stark auftretenden 
Sehiidlingen ist lib er eine Zunahme der K i r s eh b 1 ii t e n  m o t t e sowie des A p f e 1-
u n d B i r  n b l a  t t  s a u g e rs zu berichten. Die Walnu.Bbiiume der Oberrheinebene 
waren von der G e s t r e i f t e n  (Callaphis juglandis) und der K l e i n e n  W a l n u.B
z ier l a u s  (Chromaphis juglandis) stark befallen. 

In dem Gebiet zwischen Rastatt und Lahr entstanden durch B a u m  w e  i .B 1 i n  g und 
G o  1 d a f t e r  platzweise Kahlfrafischiiden. Mitunter waren vor all em Apfelbaume 
von B a u m w ei.Bl i n g, G o l d a f t e r ,  Sch w a m m s p i n n e r  oder R i n g e l
s p i n  n e r  gemeinsam bewohnt. Eine Bekiimpfung dies er Schiidlinge wurde infolge 
der ungiinstigen Witterung nur vereinzelt durchgefiihrt. Der K i r s eh f r u ch t
f l  i e g e n  b e  f a  11 nahm in der Oberrheinebene vom Suden (Basel) nach dem Norden 
(Rastatt) hin erheblieh zu. Das geringe Vorkommen der Kirschfruehtfliege siidlieh 
Freiburg dilrfte vorwiegend auf die starkeh Frostschaden des Jahres 1953 zurilck
zufiihren sein. 

8. Vorratsschadlinge

Die im Beriehtsjahre durchgefiihrte Vorratsschutzaktion drangte den K o r n  k ii f e r
b e  f a  11 weiter zuriick und erreichte <lurch Beratungen von Hof zu Hof (Kr. Neu
stadt) Erfolge in der Bekiimpfung der K o r n m o t t e. 

Der hauswirtschaftliche Vorratsschutz trug <lurch Vortriige und Beispiels
bekiimpfungen dazu bei, den Befall von K a s e f l i e g e ,  Sp  e ckk ii f  e r, B r o t
kiif e r, K il ch e n s  ch a b e n  und M e h l m i l b  e n  zu verringern. 

Das Interesse an der Vorratsschutzaktion nahm im ganzen Gebiete zu. 

147 



111. Besondere Bekampfungsmaf3nahmen

1. Kartoifelkaferbekampfung

Durch das vorherrschende Schlechtwetter verlieBen die Altkafer ihre Winter
quartiere erst gegen Mitte Mai. Die Altkaferpopulation war in der Oberrheinebene 
rnit 4 bis 5 Kafern je qrn im Verhaltnis zu den Vorjahren gering. Durch das 
anhaltende kuhle und nasse Wetter entwickelten sich die Eigelege und Junglarven 
nur langsarn oder gingen iiberhaupt zugrunde. In der Oberrheinebene und arn 
Hochrhein gab es irn Berichtsjahre zwei, irn Schwarzwald und irn Bodenseegebiet 
nur eine Generation. Mehrere Gemeinden der Kreise Villingen, Neustadt, Donau
eschingen und Stockach hatten keinen oder einen so geringeri Befall, daB sich eine 
Bekarnpfung eriibrigte. In den gleichen Kreisen gingen durch Mitte September 
einsetzendes Frostwetter die urn diese Zeit vorhandenen Jungkafer und Larven 
zugrunde. 
Bei Beachtung des rnehrfach gegebenen Hinweises, die Kartoffelkaferbekampfung 
in jeder Gerneinde schlagartig durchzufiihren, ware es 1954 rnoglich gewesen, in 
den rneisten Orten Siidbadens mit einer einzigen Bekarnpfung auszukommen. Da 
dieses Ziel auch im Berichtsjahre nicht erreicht wurde, muBte in der Oberrhein
ebene eine zweimalige Bekarnpfung durchgefiihrt werden. Wie groB der Unter
schied in der Kartoffelkaferbekarnpfung 1954 zwischen der Oberrheinebene und 
dem Schwarzwald war, beweist der Mittelverbrauch des Kreises Rastatt (Ober
rheinebene) rnit 35 kg je ha und Villingen (Schwarzwald) rnit 1 kg je ha. Bei diesern 
Mittelverbrauch wurde in Rastatt jede Kartoffelflache durchschnittlich anderthalb
mal und in Villingen nur ein Zwanzigstel der Gesamtfliiche einmal behandelt. Fiir 
die Bekampfung wurden vorwiegend die mit Lindan kombinierten Praparate ver
wendet und etwa 65 °/o der Anbauflache gestaubt. 

2. Maikaferbekampfung

In den Kreisen Stockach, Uberlingen und Waldshut wurde in der Zeit vom 11. 5. bis
1. 6. 54 der Feldmaikafer in 28 Gemeinden auf einer Lange von 383 krn Waldrand
rnit technischen Hexapraparaten bekarnpft und dabei 47,4 t Staubemittel und 1,6 t
Spriihrnittel verbraucht. Ein Drittel der angegebenen Waldrandlange wurde zwei
rnal bestaubt bzw. gespriiht. In 9 Gemeinden wurden besonders auf dem Bodanruck
schwierige Flachen mit dem Hubschrauber behandelt, wahrend der Haupteinsatz
von GroBverstaubern und -spriihern geleistet wurde. Den Schutz der irn
Bekarnpfungsbereich liegenden Obstbaurne iibernahrnen die Gerneinden.

Engerlingsgrabungen, die bis zurn Ende des Berichtsjahres vorerst nur in geringern 
Umfange durchgefiihrt werden konnten, ergaben in behandelten Gerneinden z. B. 
auf Wiesen 5 bis 10 urid in unbehandelten Gemeinden bis zu 150 Engerlinge je qrn. 
Die bei der Bekampfung gewonnenen Erfahrungen berechtigen zu der Hoffnung, 
daB beim Flug 1957 sich eine groflere Anzahl von Gemeinden zu einer Gemein
schaftsbekampfung entschlieBen wird. 

Gegen das dritte Engerlingsstadiurn karnen in den Kreisen Miillheim und Lorrach 
neben Streumitteln auf einer Flache von 88 ha einfache und doppelte Scheiben
eggen zum Einsatz. Durch diese intensive Bodenbearbeitung wurde der Engerlings
besatz durchschnittlich um 50 °/o und einzeln bis zu 90 0/o verringert. 
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3. Krautfaulebekampfung

Die Bekampfung der Krautfaule wurde allgemein nur von fortschrittlichen 
Betrieben durchgefiihrt. Die Kleinbetriebe mit ihren oft vielen Kartoffelackern 
waren infolge des ungiinstigen Wetters oder wegen vordringlicher Arbeiten an 
ihren Sonderkulturen meist kaum in der Lage, mehrere Spritzungen gegen 
Phytophthora vorzunehmen. Daraus erklart sich, da.B im Rebbaugebiet wie z. B. im 
Kreis Miillheim nur 1/i2 = 100 ha, im Kreis Waldshut dagegen 1/4 = 500 ha von der
Gesamtflache gegen Krautfaule 2 bis 3mal behandelt wurden. Die Erfolge waren 
trotz der oft nicht eingehaltenen Spritztermine dennoch ausreichend. 

4. Unkrnutbekampfung

Die Unkrautbekampfung mit Wuchsstoffmitteln nahm im Berichtsjahre weiter an 
Umfang zu. Durch das iiberall vorhandene K 1 e t  t e n  1 a b k  r a u  t (s. o.) kam starker 
als bisher Raphatox zum Einsatz. In einigen Kreisen wie Wolfach, Emmendingen, 
Waldshut, Freiburg, Miillheim hielten sich der Verbrauch von Wuchsstoff- und 
Gelbspritzmitteln die Waage. Die mit Unkrautmitteln behandelten Flachen 
betrugen in den einzelnen Kreisen bis zu 60 0/o der Getreideanbauflache. Von den 
Wuchsstoffmitteln wurden im Schwarzwald und im Rebbaugebiet in nennens
wertem Umfange Streukonzentrate mit ausreichendem Erfolge benutzt. Die 
Unkrautbekampfung diirfte zukiinftig noch starker zur Anwendung kommen, da im 
Berichtsjahre erkannt wurde, da.B neben einem Mehrertrag unkrautfreies Getreide 
besser abtrocknet und somit weniger Auswuchsschaden entstehen. 
Von den 11 OOO ha Weideflachen des siidlichen Schwarzwaldes sind durch Ver
unkrautung etwa 15 0/o nur bedingt weidefahig. An diesem Unkrautbesatz sind 

beteiligt. 

Buschholz 
Farne 
Heidelbeeren 
Heidekraut 
Ginster 

mit 29 0/o 
mit 28 0/o 
mit 18 0/o 
mit 16 0/o 
mit 9 0/o 

Von den oft nur schwer erreichbaren Weideflachen wurden im Berichtsjahre 
76,35 ha mit Wuchsstoffmitteln behandelt und somit Weideland zuriickgewonnen. 
Die Bekampfung erforderte schwerste Arbeit, da der Wassertransport stets 
schwierig war und in dem Gestriipp die Schlauchleitungen oft durch Riickenspritzen 
ersetzt werden mu.Sten. Die Bekampfung von B e s e n  - u n d F 1 ii g e 1 g i n s  t e r ,  
B r o  m b e e r e  n , Hi m b e e r  e n  , Ha u h e  c he  1 , B i r k  e n ,  A s p e n  , R o  s e n  und 
W e i d e n  war mit den kombinierten Pr a.para ten leicht moglich, wahrend bei 
He i d e l b e e r e n ,  Ho l u n d e r  und E b e r e s ch e n  nur bedingte Erfolge und bei 
E i ch e n ,  W e i.Bd o r n, A k a z i e ,  Ha s e l n u .B  und P r e i s e l b e e r e n  keine Ver
nichtung erreicht wurde. Die Vernichtung des Ad 1 e r  f a r  n s gelang wed er mit 
Wuchsstoffmitteln noch mit anderen Praparaten. 

5. Kirschfruchtfliegenbekampfung

Die Kirschfruchtfliegenbekampfung wurde in 9 Kreisen mit 60 Gemeinden als 
Gemeinschaftsbekampfung durchgefiihrt und dabei 66 OOO Baume mit DDT-Nebel
losung behandelt. Die erzielten Erfolge waren bis Mitte der Kirschenernte aus
gezeichnet; nahmen jedoch in den zwei letzten Kirschwochen in einigen Gemein-
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den so stark ab, daB dort von einem MiBerfolg gesprochen werden muB. Von 
48 behandelten Gemeinden hatten: 

14 °/o der Gemeinden eine durchschnittliche Vermadung von 0 °/o 
31 °/o der Gemeinden eine durchschnittliche Vermadung von 4 °/o 
28 °/o der Gemeinden eine durchschnittliche Vermadung von 8 °/o 
14 °/o der Gemeinden eine durchschnittliche Vermadung von 14 °/o 
13 °/o der Gemeinden eine durchschnittliche Vermadung von 45 °/o. 

Da Kirschen mit einer Vermadung von mehr als 8 °/o nicht als madenfreie Ware 
verkauft werden konnen, war der Bekiimpfungserfolg in 27 °/o der behandelten 
Gemeinden ungenugend. Dieser MiBerfolg wird du:rch die Tatsache, daB in 26 °/o 
unbehandelter Kontrollgemeinden ebenfalls madenfreie Ware geerntet werden 
konnte, noch vergroBert. Trotz dieses Fehlschlages soll die Bekiimpfung mit ver
besserten Methoden fortgesetzt werden. 

6. San-Jose-Schildlaus-Bekampfung

Durch eine erneute Begehung von 11 Gemeinden mit 63 OOO Biiumen des Kreises 
Offenburg wurden weitere Befallsstellen entdeckt. Im Vordringungsgebiet entlang 
des Rheines und im Bodenseegebiet konnte kein neuer Befall festgestellt werden. 
Durch die Vernichtung von Herden oder Punktfunden wurde die Zahl der seit 1947 
bekannten Befallsgemeinden wie folgt verringert: 

G e m e i n d e n  m i t :  s e i t  1947 1954 

Totalbefall 27 27 
Herdbefall 51 45 
Punktbefall 38 12 
Befall nur in Baumschulen 9 5 

125 89 

Die Bekampfung der San-Jose-Schildlaus erfolgte in Baumschulen und Obstanlagen 
durch eine Winterspritzung, bei der Gelbole, Karboole, WeiBole und Gebutoxole 
zur Anwendung kamen. Mit den von Staats wegen mit 40 °/o bezuschuBten 
Priiparaten wurden in Gemeinschaftsbekiimpfungen 4 563 350 I Spritzbruhe herge
stellt und damit insgesamt 321 650 Obstbiiume und etwa 36 OOO Straucher behandelt. 
Die Durchhihrung der Winterbekampfung stoBt in den Stadten und groBeren 
Gemeinden zunehmend auf Schwierigkeiten, weil die Bezahlung der entstehenden 
Unkosten von den Gemeinden abgelehnt wird und eine Umlegung der Kosten auf 
die Nutzungsberechtigten nur einen Teil der verauslagten Kosten zunickflieBen 
la.flt. 

Die im Regierungsbezirk Sudbaden vorhandenen 181 Baumschulen mit 113,85 ha 
Flache wurden siimtlich auf SJS-Befall untersucht und dabei in 26 Betrieben mit 
einer Gesamtflache von 14,88 ha vereinzelt Befall gefunden, der sofort vernichtet 
wurde. Trotz der vielen kleinen Baumschulen mit oft nur 1 a Fliiche gelang es, 
diese uberall in die Winterbekiimpfung einzubeziehen. In den gr6Beren Betrieben 
wurden zusiitzlich 2 bis 3 Sommerbehandlungen gegen Junglausbefall durch
gefuhrt. 
Durch das Hinzukommen einer fahrbaren und zweier privater Kammern konnte die 
Begasung des anfallenden Baumschulmaterials reibungslos abgewickelt werden. 
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Es wurden begast: 
68 211 Obstbaume 
22 955 Beerenstraucher 

174 800 Wildlinge 
16 796 Zierstraucher 

Insgesamt: 282 762 Pflanzen. 

Von dieser Baumschulware entseuchten die 2 privaten Kammern 4824 Stuck 
betriebseigeile und 36 898 Stiick betriebsfremde Ware. 
Die Durchfiihrung der Begasung bedeutet fiir die betroffenen Baumsdmlbetriebe 
nach wie vor eine erhebliche Belastung, die zukiinftig durch vereinfachte und 
weniger zeitraubende Methoden (Etikettierung) verringert werden muB. 

7. Entrilmpelung im Obstbau

Die seit 1947 jahrlich durchgefiihrte Entrumpelung im Obstbau wurde im Berichts
jahre intensiviert und insgesamt 19 736 Baumruinen entfernt. Im Zuge der ange
strebten Rentabilitat und Qualitatsverbesserung im Obstbau konnten im Boden
seegebiet sowie im Kreise Waldshut zusatzlich eine groBe Anzahl von minder
wertigen Obstbaumen beseitigt werden. 

8. Vorratsschutz

Die Von:atsschutzaktion befaBte sich vorwiegend mit der Bekampfung der K o r n 
m ott e und den hauswirtschaftlichen Schadlingen. In 56 Versammlungen und 
397 Begehungen wurden Beratungen erteilt bzw. Beispielsbekampfungen durch
geftihrt. Von 397 untersuchten Betrieben waren z. B. 61 von der K o r n m o t t e, 
45 von der M e h l  m o t t e , 34 vom G e t  r e i d e  p 1 a t t  k a f e r  und 84 von der 
Ka s e  f l i e g e  befallen. Die Bekampfung von Schadlingen an Mehlprodukten und 
Rauchfleisch ist in den meisten Fallen nach wie vor schw1erig, weil fiir eine 
erfolgreiche Bekampfung bauliche Veranderungen erforderlich sind oder aber die 
Anwendung der wirksamen Nebelpraparate infolge Geratemangels nicht immer 
mi:iglich ist. In Haushalt und Speicher werden daher fiir die Bekampfung von Vor
ratsschadlingen zunehmend Spruhdose und Flitspritze eingesetzt. 

9. Bisamrattenbekampfung

Die Bisamratte, die in Sudbaden entlang des Oberrheins von Basel bis Kehl und am 
Hochrhein vort Basel bis Laufenburg vorkommt, konnte in ihrem· Bestand weiter 
geschwacht werden. Unter Leitung des Bundesbeauftragten gelang es dem landes
eigenen Jager in Verbindung mit den aus Bundeszuschiissen bezahlten Jagern, die 
Bisamratte im Vordringungsgebiet um Kehl und Laufenburg aufzuhalten bzw. 
zuriickzudrangen. Das Hauptbefallsgebiet umfaBt nach wie vor die Altwasser des 
Rheins und die vielen Bache nordlich des Kaiserstuhls, Wie zahlreiche Meldungen 
entlang des Rheins beweisen, halt die Zuwanderung aus dem ElsaB an. Siidlich 
Freiburg ist nur Streubefall vorhanden. In der Vorgebirgszone kommt die Bisam
ratte nur vereinzelt vor. Es wurden vernichtet: 

168 Mannchen 
154 Weibd!en 
313 Jungtiere 
279 Embryonen 

Summe: 914 Tiere. 
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IV. Versudlstatigkeit

11, Amtliche Mittelpriifang 

Im Berichtsjahre wurden 100 verschiedene Praparate gepriift, davon 

in Hauptpriifung 
in Vorpriifung 

84 Praparate 
16 Praparate. 

Im einzelnen wurden 604 Versuche durchgefiihrt, von denen auf 

entfielen. 

beiBende Insekten 
saugende Insekten 
Spinnmilben 
Bodenschadlinge 
Unkrauter 
Winterspritzmittel 
Mehltau 
Fusicladium 

Phytophthora 

Vorratsschadlinge 
Keimverhinderung 
Wuchsforderung 

2. Eigene Versuche

a) W i e s e n  u n d  W e i d e n

29 Praparate 
26 Praparate 

9 Praparate 
6 Praparate 
6 Praparate 
7 Praparate 
3 Praparate 
1 Praparat 
6 Praparate 
5 Praparate 
1 Praparat 
1 Praparat 

100 Praparate 

Eine im Kinzigtal auf Ackern und Weiden vorkommende mexikanische OxaJis-Art 
wurde mit Wuchsstoffmitteln (2,4 D, MPCA, 2,4,5 T und Kombinationen) und mit 
TCA-Praparaten behandelt. Samtliche Mittel schadigten die Blatter, ohne jedoch 
trotz dreimaliger Behandlung einen nachhaltigen EinfluB auf die Rhizome dieser 
Pflanze auszuiiben. 
Mit den gleichen Wirkstoffen konnten auf den Schwarzwaldweiden in zwei
jahriger Wiederholung an A d l e r f a r n  keine ausreichenden Erfolge erzielt 
werden. Dagegen gelang es in Hanglagen, mit 2,4 D + 2,4,5 T Estern (7,5 kg auf 
100 1 Wasser) mit dem Schwingfeuer-Spriihverfahren den B e s e n  g i n s  t er zu 
vernichten. Der geringe Verbrauch von 801 Briihe je ha ist fur die schwer zugang
lichen Weiden von Bedeutung. 

b) Ob s t b a u

a) W i n t e r s  p r i t  z u n g : Um die bei der SJS-Winterbekampfung besonders im
Streuobstbau anfallenden hohen Kosten fiir den Wassertransport zu verringern,
wurden Versuche mit Spriihgeraten durchgefiihrt und dabei zehnfadJ.e Kon
zentrationen (30 kg Gelbi:il, 50 kg Karboi:il oder 7,5 kg Gebutoxi:il auf 100 1 Wasser)
verwendet. Die Baume iiberstanden die Anfang Februar durchgefiihrte Behandlung
ohne Verbrennung oder sonstige Schaden. Mit einer Fiillung (2001 Briihe) konnten
in 3 bis 4 Stunden 140 bis 150 Baume (je Baum 1,4 1 Briihe) behandelt werden, das
bedeutet gegeniiber dem Spritzen eine Wassereinsparung von ungefahr 16501
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Wasser. An alteren, mit rissiger Borke versehenen Baumen wurden bei gespri.ihten 
Baumen 120/o und bei gespritzten Baumen 18 0/o Junglause gefunden. Weitere 
Versuche zeigten, daB mit einer Sfachen Aufwandmenge gleich gute Ergebnisse 
erzielt werden. 

/3) P f 1 a u  m e n  s a g e  w e  s p e : In Bischoffingen am Kaiserstuhl wurde der Versuch 
unternommen, an etwa 3000 Zwetschenbaumen mit 6 verschiedenen Sorten die 
Pflaumensagewespe mit Spri.ihgeraten zu bekampfen. Trotz der unterschiedlichen 
Blutezeit der einzelnen Sorten gelang es, den Bekampfungstermin in diesem Misch
bestand so zu legen, daB alle Baume gleichzeitig und ohne Bienenverluste 
behandelt werden konnten. Je Baum wurden 0,51 Bri.ihe und 0,19 DM Kosten 
benotigt. Mit 5 0/o Befall war der Erfolg ausreichend. 

y) S o n s  t i g e V e r  s u c h  e :  Zur besseren Kenntnis der Tortriciden an Obstbaumen
wurden die seit mehreren Jahren begonnenen Untersuchungen der verschiedenen
Blatt- und Fruchtwicklerarten, insbesondere an Laspeyresia janthinana, weiter
gefuhrt. Weitere Versuche befaBten sich mit der Bekampfung der Roten Spinne
und mit speziellen Fragen der Kirschfruchtfliegenbekampfung.

V. Ein- und Ausfuhrkontrolle (Pflanzenbesdiau)

1. Einfuhr

Die Einfuhr von Obst und Blumen aus Italien erfuhr im Berichtsjahre eine weitere 
Steigerung, wogegen der Import von Kartoffeln zuri.ickging. Wahrend der Haupt
einfuhrzeiten muBte daher das Personal durch Hilfskrafte verstarkt werden. 
Folgende Einfuhren wurden an den in Si.idbaden vorhandenen EinlaBstellen der 
Pflanzenbeschau unterworfen: 

Friichte Kartoffeln Blumen Baumschulware 

EinlaBstelle Waggons Waggons Sendungen Sendungen 

Basel .............................. . 
Kehl .............................. . 
Singen ................ · ............ . 
Konstanz .......................... . 
Waldshut ..........•............... 
Breisach ............................ . 

Insgesamt Waggons: ............... . 

13 637 

10 837 

2 199 

631 

8 

1 

27 313 

1 824 

625 

223 

3 

2 675 

27 117 

148 

27 265 

In Tannen: ........................ . 203 576 33 493 1 232 

Von ·der Einfuhr wurden wegen Schadlingsbefalls zuri.ickgewiesen: 

mit San-Jose-Schildlaus 117 Waggons 
mit Mittelmeerfruchtfliege 8 Waggons 
mit Nelkenwickler 24 Sendungen 

= 0,43 0/o der Einfuhr 
= 0,03 0/o der Einfuhr 
= 0,09 0/o der Einfuhr. 

12 

6 

18 

14 

An Obst und Blumen waren fur Berlin und Mitteldeutschland 3353 Tonnen bzw. 
320 Sendungen bestimmt, die samtlich untersucht und mit Gesundheitszeugnissen 
versehen wurden. 
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2. Ausfuhr

Fiir die Ausfuhr von Obst und Pflanzen nmBten an den Obstmarkten und an den 
damit beauftragten Stellen · in 987 Fallen Pflanzenschutzzeugnisse ausgestellt 
werden. 

Gr6Bere Ausfuhren erfolgten nach der Schweiz, nach Berlin und nach Mittel
deutschland. Wirtschaftliche Bedeutung erlangte jedoch nur die Ausfuhr von Obst. 

Es wurden ausgefiihrt nach: 

Land 

Westberlin ............ . 
Mitteldeutschland ...... . 
Frankreich ............ . 
Griechenland .......... . 
GroBbritannien ........ . 
Italien ................ . 
Osterreich ............. . 
Schweden ............. . 
Schweiz ............... . 
Tschechoslowakei ...... . 
Tiirkei ................ . 

Ube r  s e e: 

Angola ............... . 
Argentinien ........... . 
USA .................. . 

Summe : ............... . 

Obst 

(Waggons) 

110 

3"68 

69 

16 

318 
3 

884 

Schnittblumen und Pflanzen 

(Sendungen) 

49 
1 

13 
2 

1 
2 

1 

15 
1 

1 

1 

1 

14 

102 

V. Veroffentlichungen

An wissenschaftlidien Aufsatzen wurden 1954 veroffentlicht: 

Kartoffeln 

(Waggons) in t 

1 025 
1910 

456 

110 

2 1 199 
31 

34 

2 4 765 

Enge 1, H.: Aus der Praxis der Kirschfruchtfliegenbekampfung. Mitt. Biol. Bundesanst. 
Berlin-Dahlem 80. 1954, 109-112. 

Kot t e, W.: Dringende Pflanzenschutzprobleme im deutschen Obstbau. Mitt. Biol. Bundes
anst. Berlin-Dahlem 80. 1954, 23-28. 
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Land Bayern 

Bayerische Landesanstalt fur Pflanzenbau und Pflanzenschutz, 
Abt. Pflanzenschutz, Munch.en 

Leiter: Oberregierungsrat Dr. Karl Bo n i n g. 

Anschrift: (13 b) Milnchen 23, Koniginstrafle 36. 

I. Allgemeiner Bericht

1. Organisation und Personalverhaltnisse

a) O r g a n i s a t i on :  Gegeniiber dem Jahre 1953 haben sich in der Organisation 
keine Anderungen ergeben.

L Zentrale Miinchen, KoniginstraBe 36. 
2. AuBenstelle Bayreuth, KanalstraBe 15.
3. Bezirksstellen:

a) Oberbayern: Dienstsitz Miinchen, KoniginstraBe 36.
b) Niederbayern: Dienstsitz Deggendorf, Am Stadtpark.
c) Oberpfalz: Dienstsitz Regensburg, NiedermayerstraBe 8.
d) Oberfranken: Dienstsitz Bayreuth, KanalstraBe 15.
e) Mittelfranken: Dienstsitz Ansbach, BrauhausstraBe 9 a.
f) Unterfranken: Dienstsitz Wiirzburg, FriedenstraBe 7p.

g) Schwaben: Dienstsitz Augsburg-Stadtbergen, BismarckstraBe 62.

b) Pe r s on a lve r hal t n i s s e:

Wissenschaftler Techn. Krafte 

Zentrale Munchen 
Landesmittel ............... . 
Bundesmittel .............. . 

AuBenstelle Bayreuth 
Landesmittel ............... . 

Bezirkssachbearbeiter 
Bundesmittel .............. . 

AuBentechniker an den 
Landwirtschaftsamtern 

Landesmittel ............... . 

Zusammen: .................. . 

11 

7 

1 

7 

26 

8 

8 

1 

15 

132 

164 

Bi.irokrafte 

12 

1 

1 

7 

21 

Sonstige 

10 

6 

1 

17 

Fiir die Bisamrattenbeka.mpfung wurden 21 Bisamja.ger und 4 Oberja.ger eingesetzt. 
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2. Aufklarung und Ausbildung, Presse, Rundfunk, Ausstellungen

Von den Sac:hbearbeitern wurden 133, von den Technikern der Landwirtschafts
amter 1848 und von den Bezirkssac:hbearbeitern und ihren Technikern 756 Vo r -
t r a g e  - grofltenteils mit Film- und Lichtbildvorfiihrung - gehalten. Fur die 
Pflanzenschutztechniker wurden 2, fiir die Spritzwarte der Gemeinden 
1438 S ch u l u n g e n  abgehalten. In der Lokalpresse wurden 968 pflanzenschutz
liche Hin w e i s e  gegeben, 5 R u n d f u n k s e n d  u n g e n  und 10 Rundfunkdurch
sagen veranla13t. Die Zentrale und die Landwirtsc:haftsamter beteiligten sich ins
gesamt an 30 A u s s t e l l u n g e n. 
Fur die.laufende Un t e r r i ch t u n g  d e r  P ra x i s  wurde wie in den Vorjahren die 
Monatsschrift .,Pflanzenschutz" mit der Beilage ,,Naturwissenschaftliche Grund
begriffe fiir die landbauliche Praxis" herausgegeben. Die Landwirtschaftsamter, 
ihre Techniker sowie die Berichterstatter fiir den pflanzensc:hutzlichen Meldedienst 
erhielten laufend die Zeitschrift ,,Gesunde Pflanzen". AuBerdem kamen zum Ver
sand: 5000 Sonderhefte ,,Vorratsschutz", 3000 Plakate ,,Kirschfruchtfliegen
bekampfung", 20 000 Plakate ,,Rattenbekampfung" und 10 000 Exemplare des 
Merkblattes Nr. 8 der Biologischen Bundesanstalt ,, Vorratsschutz im bauerlichen 
Haushalt". 60 000 Flug- und Merkblatter ilber die Rattenbekampfung wurden an 
die Sdmlkinder verteilt. Ferner wurden den Landwirtsc:haftsamtern und Kreis
fac:hberatern fiir Obst- und Gartenbau die von der Landesanstalt und der Bio
l_ogischen Bundesanstalt herausgegebenen Flug- und Merkblatter zur Verfugung 
gestellt. 

3. Auskunfts- und Beratungstatigkeit

Von der Zentrale, der Auflenstelle Bayreuth und den Pflanzenschutz-Bezirkssach
bearbeitern wurden 13142 schriftliche Aus k tin f t  e (ohne Drucksachen) erteilt und 
1483 M a t e r  i a l p  r o b e  n untersuc:ht; milndliche und telefonische Auskilnfte, die 
ein Vielfaches der schriftlich gegebenen ausmachen, wurden nicht registriert. 

4. Statistik und Meldedienst, Warndienst

Im pflanzenschutzlic:hen M e  1 d e  d i e  n s t waren 710 Mitarbeiter ehrenamtlic:h 
tatig. Die Landwirtschaftsamter (123) und deren Auflenstellen (13) sowie die 
Bezirkssachbearbeiter (7), die Staatsgilter (57) und die Regierungs- und Kreisfach
berater fur Obst- und Gartenbau (130) sind dienstlich zur Berichterstattung ange
halten. Es wurden Erhebungen ilber die Verbreitung der wichtigsten Acker
unkrauter, der Berberitze, des Schwarzrostes, verschiedener schadlicher Gall
milcken sowie der Ratten und anderer Vorratsschadlinge durc:hgefuhrt. Der 
pflanzensc:hutzliche Warndienst des Landesverbandes fur Obst- und Gartenbau 
wurde durch regelmaflige Hinweise unterstutzt. 
Der P f l a n z e n s ch u t z w a r n d i e n s t  in Bayern wurde im Jahre 1954 neu 
organisiert, um seine A11fgabe als Berater der Praxis fur eine moglichst rentable 
Bekampfung der Pflanzenkrankheiten und Sc:hadlinge besser erfullen zu konnen. 
Grundlage des Warndienstes ist der B e o b a cht u n g s- u n d  M e l d e d i e n st, der 
sic:h in einen allgemeinen und einen speziellen Beobachtungsdienst gliedert. Am 
allgemeinen Beobachtungsdienst beteiligen sich aufler dem technischen Personal 
der Landesanstalt 90 ehrenamtliche Beobachter. Der spezielle Beobachtungsdienst 
hat den Zweck, fiir wirtschaftlich besonders wichtige Schadlinge und Krankheiten 
durch rechtzeitig anzulegende Versuche den gilnstigsten Bekampfungstermin zu 
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ermitteln, und wird vom Warndienstsachbearbeiter und von den in den einzelnen 
Regierungsbezirken amtierenden Bezirkssadibearbeitern und deren Personal 
durdigefi.ihrt. Die Meldungen der Beobachter erfolgen auf besonderen Postkarten
vordrucken an die Warndienstzentrale in Miinchen. Die Ausgabe von Warn
meldungen und Arbeitshinweisen geschieht von der Zentrale aus auf hellvioletten 
Warnkarten an Stellen, die an einem Dberblick: iiber die Verhaltnisse in ganz 
Bayern interessiert sind (zentraler Warndienst). Direkt an die Praxis wenden sich 
mit ziegelroten Warnkarten die regionalen Warndienste, von denen es in jedem 
der 7 Regierungsbezirke Bayerns einen gibt und die von dem zustandigen Bezirks
sachbearbeiter versehen werden. Hierdurch wird eine bessere Anpassung an die 
ortlichen Gegebenheiten gewahrleistet. An der Verbreitung der Meldungen 
beteiligen sidi auch die Wetteramter Mu.nchen und Niirnberg, die in ihrer Schrift 
,,Wie wird das Wetter?" die Mitteilungen des Pflanzenschutzwarndienstes ver
offentlichen, und die lokale Presse. Dringende Warnungen werden auch durch den 
Landfunk verbreitet. 

Fur das Berichtsjahr 1954 ergibt sich folgende Bilanz: 

I. Zahl der Beobachter: 107.

II. Eingegangene Meldungen iiber aufgetretene Schadlinge und Krankheiten:
389.

III. Ausgegebene Warnungen und Arbeitshinweise:
1. Zentraler Warndienst:

a) Landfunk: 44.
b) Warnkarten: 72.

2. Regionale Warndienste:
a) Warnkarten: 251.
b) auf andere Weise: 79.

3. Deutscher Wetterq_ienst: 59.
4. Uber den zu erwartenden Schadlings- und Krankheitsbefall und die zu

ergreifenden MaBnahmen wurde zu Anfang jeden Monats eine Vorschi;iu
veroffentlicht.

IV. Die Zahl der die Warnungen und Hinweise veroffentlidienden Tagesfach
zeitungen betrug 87.

V. Alle am Beobachtungsdienst Mitwirkenden erhielten wahrend der
Vegetationszeit monatlich eine Zusammenstellung aller im Vormonat
gemeldeten Sdiadlinge und Krankheiten.

VI. Zahl der Empfanger von Warnkarten:
1. Zentraler Warndienst: 39.
2. Regi_onaler Warndienst: 957 (meistens Weiterverbreiter).

VII. Versuchswesen: Spezielle Untersuchungen wurden in verschiedenen Gegen
den Bayerns angestellt.
1. Genormte Auszahlungen des Besatzes der Obstgewachse mit Wintereiern

und anderen Dberwinterungsstadien widitiger Schadlinge.
2. Dberwadiung der Perithezienreifung des Apfelschorfes und des Sporen-

fluges des Apfelschorfes (Sporenfalle und Plattchenmethode).
3. Ermittlung des Flugbeginns und der Starke des Auftretens beim Apfel

bliitenstecher.
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4. Uberwachung des Monilia-Sporenfluges (Sporenfalle).
5. Uberwachung des Auftretens der Pflaumensagewespe.
6. Ermittlung der Flugzeit der Kirschfruchtfliege.
7. Ermittlung der Flugzeit und Flugstarke des Apfelwicklers.
8. Ermittlung des Auftretens des Kleinen Frostspanners.
9. Phanologische Beobachtungen zur Obstbliite.

VIII. ber allgemeinen Aufklarung der Offentlichkeit iiber den Pflanzenschutz
warndienst dienten 1 Vortrag, 7 Artikel in Tages- und Fachzeitungen und
mehrere Auskimfte an Pressevertreter.

5. Zusammenarbeit mit anderen Instituten, Behorden und Verbanden

Mit dem Bayerischen Bauernverband, dem Bayerischen Landesverband fur Obst
und Gemiisebau, den Universitaten Miinchen, Wiirzburg und Erlangen, der 
Pflanzenschutzmittelindustrie und den landwirtschaftlichen Genossenschaften 
bestand rege Zusammenarbeit. 

6. Allgemeine Uberwachungsmaflnahmen

Im Berichtsjahre wurden 9657 Kleingerate, 3680 fahrbare und 162 Hilfsgerate 
(Fiillpumpen) fur die Kartoffelkaferbekampfung sowie 106 fahrbare Gerate und 
371 Kleingerate fur den obstbaulichen Pflanzenschutz eingesetzt und die staats
eigenen Gerate auf Unterbringung und Zustand kontrolliert. 
3123 Miihlen und Lagerhauser und 2051 Saatbeizstellen wurden iiberwacht. 

II. Wichtige l<rankheiten und Schadlinge im Jahre 1954

1. Allgemeine Schadlinge

Verbreitung und Haufigkeit der W a n d e r  r a t  t e nehmen in vielen Landkreisen 
weiterhin ab, besonders soweit die Landratsamter die Gemeindeverwaltungen zur 
Rattenbekampfung anhalten, was noch nicht uberall der Fall ist. In einigen Land
kreisen fanden auf genossenschaftlicher Basis mit gemeindlichen Kraften kreis
weise Rattenbekampfungen mit sehr gutem Erfolg statt. Es sind dies die Land
kreise Krumbach in Schwaben, Parsberg und Beilngries in der Oberpfalz, Feucht
wangen und Ansbach in Mittelfranken und Landsberg und Fiirstenfeldbruck in 
Oberbayern. Einzelheiten wurden in der Zeitschrift .,Pflanzenschutz" Nr. 8/1954 
bzw. in dem Sonderdruck ,,Kreisweise Rattenbekampfung" berichtet. 

Die Schiiden durch Wii h l m a u s  und F e l d m a u s  hielten sich in bescheidenen 
Grenzen, da das Friihjahrswetter der Vermehrung ungiinstig war. Die E r d m a u s  
war durch den Winter 1953/54 in Siidbayern bis zur Bedeutungslosigkeit ver
mindert worden, wahrend dies in der westlichen warmeren Gegend um Wiirzburg 
nicht der Fall war. Dort entstanden (wie auch in anderen warmeren Gebieten, z. B. 
im Rheinland) erhebliche Nageschiiden an jungen Forstgeholzen. Die Schalschaden 
durch die R o t e l m a u s  waren iiberall von geringem Umfang. In Erdbeerkulturen 
schadete in geringerem MaBe die W a l d m a u s  durch AbbeiBen griiner Beeren. 
Von schadlichen Vogeln machten sich die S p e r l i n g e  und A m s e l n ,  ebenfalls 
wegen des Friihjahrswetters, weniger als sonst bemerkbar. Uber Schaden durch 
K r a h e n  und E l s t e r n  wurde hauptsiichlich von Gefliigelhaltern (Kiickenraub) 
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und von Jagdberechtigten geklagt, denen sie durch Raub von Jungfasanen, Reb
hiihnern und Junghasen schadeten. Mit dem Ruckgang der Niederjagd aus den 
bekannten Grunden fallen die Abgange (aus den oft sehr kleinen jagdbaren Rest
bestanden) durch Krahenvogel besonders fiihlbar ins Gewicht. Das Fehlen einer 
Regelung der Bekampfung schadlicher Krahenvogel in den neuen Jagdgesetzen 
stellt gegenuber dem aufgehobenen Reichsjagdgesetz offensichtlich einen Nachteil 
fur die Praxis dar. 

2. Unkrauter

Am starksten verbreitet waren im Getreide Ack e r  d i s  t e 1, E h r  e n  p r e  i s ,  
A ck er h o h l z a h n, H e d e r i ch und M e l d e. AuBerdem wurde eine starkere 
Zunahme der mit Wuchsstoffen nicht bekampfbaren Unkrauter wie K 1 e t  t e n  1 a b
k r  a u  t, Ack e r f u ch s s ch w ailz und vor allem W i n d hal m beobachtet. Infolge 
der im Berichtsjahre herrschenden feuchten Witterung trat auch der F 1 u g h  a f e r  
allgemein in starkerem Umfange auf. Im Griinland waren Her b s t  z e i t  1 o s e ,  
B a r e n k l a u ,  H u f l a t t i ch ,  P e s t w u r z  und verschiedene A m p f e r arten starker 
vertreten. 

3. Getreide

An Weizen und Gerste traten schwere Schaden durch A u s w i n t e r u n g  auf. Der 
Z w e  r g b r a n d  ist infolge des relativ sehr trockenen Herbstwetters ( 1953) und die 
dadurch bedingte spate Aussaat bzw. das spate Auflaufen der Saat wesentlich 
geringer aufgetreten als im vergangenen Jahre. Das gleiche war iibrigens auch 
hinsichtlich des normalen S t e i n  b r a n d  e s zu beobachten. Dagegen war der Befall 
durch S eh w a r  z r o s t, insbesondere beim Weizen, allgemein sehr betrachtlich, 
so daB empfindliche Ertragsverluste auftraten. Auf Grund der von der .Landes
anstalt durchgefiihrten Erhebungen iiber die durch Schwarzrost verursachten 
Ertragsminderungen sind die Schaden auf etwa 8-10,Millionen DM zu beziffern. 
Bedingt durch die relativ hohen und iiberaus langanhaltenden Niederschliige war 
allgemein ein starkes Vorkommen des M e  h 1 t a u  e s und der H a  1 m b r u c h -
k r a n k h e it zu verzeichnen. A u f l a u f s ch a d e n  konnten vor allem in den 
Regierungsbezirken Schwaben, Oberbayern und Niederbayern festgestellt werden. 
Sie sind vor allem darauf zuriickzufuhren, daB das Getreide mit einem durch
schnittlichen Wassergehalt von 20 0/o iiberbeizt bzw. das mit Kombi-Beizmitteln 
behandelte Saatgut wegen ungunstiger Witterung langere Zeit in Sacken gelagert 
wurde. 

4. Hackfriichte

a) K a r t offe l n. Die K r a u t f a u l e  (Phytophthora und Alternaria) trat 1954 zwar
relativ spat � im letzten Augustdrittel bei den Spatsorten, - dafiir aber um so 
heftiger auf. Die Ertragsausfiille belaufen sich auf durchschnittlich mindestens 10 0/o 
und erreichen damit einen Geldwert von rund 50 Millionen DM, worin die Verluste
auf dem Lager nicht eingerechnet sind. Die BekampfungsmaBnahmen waren durch
die auBergewohnlich hohen Niederschliige - in Niederbayern und der Oberpfalz
im Juli an verschiedenen Stellen mit -192,6 bis 304,6 mm ermittelt -:- sehr erschwert
oder unmoglich gemacht. Gebietsweise hatten die Spritzungen mit gutem Erfolge
noch im August nachgeholt werden konnen, was aber trotz offentlicher Hinweise
von den Bauern versaumt wurde oder arbeitsmaBig nicht bewaltigt werden konnte.
Ortlich kam auch dieR hi z o c t on i a - Krankheit starker zum Durchbruch, und zwar
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hauptsachlich in der Form von ,,Wipfelrollen" und ,,WeiBhosigkeit". Die V i r u s
k r a n k  h e  i t  e n  war en gegenuber dem J ahre 1953 etwas schwa.eh.er vorhanden; 
die Starke ihres Auftretens war jedoch ortlich verschieden. Am starksten trat die 
B l a t t r o l l kr a n k h e i t  in Erscheinung. S t r i c h el- u n d  M o s a i k k r a n k h e i t e n  
waren im allgemeinen nur in geringem MaBe vertreten. 
Bemerkenswert ist auBerdem das relativ sehr starke Auftreten der S i  1 b e  r -
s c h o r f krankheit (Spondylocladium atrovirens Harz.) in fast allen Regierungs
bezirken. Keimschadigungen wurden in keinem Falle festgestellt. Inwieweit das 
erstmals in Bayern starkere Vorkommen dieser Krankheit auf Witterungseinflusse 
zuruckzufiihren ist, kann vorerst noch nicht beurteilt werden. Vereinzelt wurde 
auch Befall durch den Erreger des sog. Kartoffelbrandes, Phom a fo ve a t a, 

beobachtet. 

b) R u b e n. Der Befall der Zucker- und Runkelruben mit C e r  c o s  p o  r a, der all
jahrlich besonders im sudostlichen Bayern groBe Bedeutung besitzt, hat in diesem
Jahre nicht die gleichen Schii.den wie in fruheren Jahren verursacht, was auf die
feuchte, kuhle Witterung und damit das verspatete Auftreten der Cercospora

zurilck.zufiihren ist. An Hand der Mehrertrage in den exakten Spritz- und Sorten
versuchen der Landesanstalt ergaben sich in den einzelnen Jahren im Durchschnitt
folgende Ertragsausfalle je ha durch Cercospora:

1954: etwa 45 dz Blatt etwa 20 sJ.z Ruben etwa 3, 5 dz Zucker 
1953: etwa 135 dz Blatt etwa 62 dz Ruben etwa 17 dz Zucker 
1952: etwa 100 dz Blatt etwa 55 dz Ruben etwa 15 dz Zucker 

Die Erfolge der Cercospora-Spritzung sind also sehr betrachtlich. Infolgedessen 
nimmt die Flache der gespritzten Ruben von Jahr zu Jahr zu und durfte 1954 uber 
3000 ha betragen haben. Fur die Durchfiihrung der Spritzung stehen neben den 
betriebseigenen Geraten 18 Alldog-Einheiten der Sildzucker AG. in den am meisten 
gefahrdeten Gebieten zur Verfiigung. Die Versuche haben auch ergeben, daB 
bisher die cercosporaresistenten Sorten die Leistungen der alten anfalligen, durch 
Spritzung vor Befall geschutzten Sorten nicht erreichten. Trotz der fur die 
Cercospora wenig gilnstigen Witterung nahm auch in diesem Jahre der Befall in 
den letzten Wochen vor a.er Emte noch sehr stark zu, vor allem in den Rand
gebieten, in denen sich die Spritzung noch nicht ilberall durchgesetzt hat. 

Die virose V e r g i l b u n g s k r a n k h e i t  der Ruben bedroht vor allem die mittel
und unterfrankischen Rilbenanbaugebiete. Trotz relativ starken Blattlausbesatzes 
von Ende Mai bis Ende Juni, der die Bauern zu Spritzungen ihrer Riibenbestande 
veranlaBte, verhinderte die feuchtkiihle Witterung dieses Jahres ein starkes und 
friihzeitiges Auftreten der Vergilbung. Wenn auch die Krankheitsintensitat des 
Jahres 1952 nicht erreicht wurde, so ist andererseits doch der auffallige Tatbestand 
zu verzeichnen, daB die Vergilbung sich erstmalig iiber ganz Bayern ausgebreitet 
hat und im September auf nahezu allen Riibenschlagen, auch in den hochgelegenen 
Landkreisen des Bayerischen Waldes, anzutreffen war. Der Virusspiegel ist also 
im ganzen Lande stark angestiegen. Spritzungen mit Systox wurden gemeinde
weise durchgefiihrt und begiinstigten die Entwicklung der Ruben, ihre Auswirkun
gen auf den Ertrag waren erwartungsgemaB allerdings nicht so groB wie in 
anderen Gebieten und in anderen Jahren mit Schwerbefall. 

Die Anfangsentwicklung der Ruben war durch starkes Auftreten von W u r ze l
b r a n d  sehr beeintrachtigt. Allgemein sehr gering waren die H e r z- u n d  
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T r o ck e n  f a  u 1 e schiiden, die aber mitunter rein lokal eine auflergewi:ihnliche 
Hi:ihe erreichten. 
En g e  rl i n  g s s c h ii d e n  hielten sich infolge der niederschlagsreichen Witterung 
und infolge geringer Besatzstarken von 10 und weniger E 1-2 je qm in 
miifligen Grenzen. Dennoch muflten 5-10 °/o Minderertrage in Kaut genommen 
werden. Auf 1364 ha Ri.ibenflache wurden, gefi:irdert durch staatliche Mittel, 
Engerlingsbekampfungsmaflnahmen mit Bodeninsektiziden durchgefi.ihrt. 
Mehrertrage von 30-55 dz Ruben Je ha im Geldwert von mindestens 180,- bis 
330,- DM je ha standen Aufwendungen von 70,- bis 90 ,- DM gegeni.iber. 

5. Futter- und Handelspilanzen (einschl. Olfrilchte)

Vereinzelt wurde in Lieschgrasbestanden schwaches Auftreten der Li e s ch g r  a s  -
fl i e g e  festgestellt. In Oberbayern und Unterfranken verursachte die L u z e r n e
b 1 i.i t e n  g a 11 m tick e stark ere Schiiden. Verschiedentlich wurden mittlere bis 
starke Ernteausfalle durch K 1 e e k r e  b s und K 1 e e ii 1 c h e n  beobachtet. Erwahnens
wert ist ferner ein starkes Vorkommen von Cnephasia wahlbomiana in 
Rotklee-und Luzernebestanden 1). Da eine wirksame Bekampfung der Raup en dieses 
Kleinschmetterlings in Futterbestanden ohne Gefahrdung der Nutztiere nicht 
mi:iglich war, muflten Ertragsausfalle von 10-15 °/o in Kaut genommen werden. 
Im Arbeitsbereich des Landwirtschaftsamtes Mi.ihldorf war ein sehr starkes Auf
treten des K l e e w ii r g e r s  zu verzeichnen. An Raps und Ri.ibsen wurden keine 
nennenswerten Schadigungen durch E r d f loh e, R ap s g l a n z k a f e r  und R ap s 
s t e n g  e l rufl 1 e r  hervorgerufen. 

6. Gemilse

Von tierischen Schiidlingen, die nennenswerte Schaden verursachten, sind zu 
nennen: E r d f loh e, K o h l f lie g e, S t e n g elri.ifl l e r  an Kohl und Kohlrabi, 
D r e h h e r z m  i.ick e, D r a h  t wiirme r, K o h l  weifl l i n g e  und E r d r a  up e n. 
Weit verbreitet waren an pilzlichen Erkrankungen B r e n n- u n d  Fe t t fle ck e n
k r a n k h e i t  der Bohnen; stellenweise traten S a l a t f a u l e  und R e t t i ch 
sch w a r z e  auf. 

7. Obst

Im Berichtsja hre wurde in Unterfranken die P f e f f  i n g  e r k r  a n k h  e i  t an Kirschen 
festgestellt. Nach den bisherigen Untersuchungen erstreckt sich der Befall haupt
sachlich auf die Kreise Alzenau und Aschaffenburg. In den angrenzenden Gebieten 
wurde das Auftreten der Krankheit erst in einzelnen Gemeinden beobachtet. Die 
Untersuchungen sind aber noch im Gange, so daB mit einem noch weiter ver
breiteten Befall gerechnet werden mufl. 
Unter den tierischen Schadlingen des Obstes traten in allen Gebieten Bayerns 

· besonders die B 1 a t  t l  a u  s e in Erscheinung, die groflen Schad en anrichteten,
wahrend die R o t e  Sp i n n  e trotz der i.iberaus reichlichen Eiablage im Spiitherbst
des Vorja hres sich nur ma.Big entfalten konnte. In starkerem Mafle kamen auch. der
A p f e 1 b 1 a t  t s a u g e r  und vor all em der B i r n b 1 a t  t s a u g e r  vor. Die O b s t  m a d e
trat nach dreiwi:ichiger Verspatung ziemlich. verbreitet auf. A n  verschiedenen
Stellen spielten B 1 u tl a u  s, P f l  a u m  e n s  ii g e w e  sp e ,  K i r  s c h f r u  eh t f l i e g e ,
G o l d a f t e r, R i n g e l sp i n n e r, G e sp i n s t m o t t e n, S chma l b a u ch und
E r  d b e er m i  1 b e  eine nich.t unwesentliche Rolle. In manchen Gegenden Nieder
bayerns kam dem Fr o s t sp a nrte r Bedeutung zu. In Unterfranken trat der

1) Vgl. hierzu die Anmetkung S. 134.
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B u e  h e n  r o t s  eh w a n  z wieder starker auf, der in den an den Spessart angrenzen
den Gebieten aus dem Walde immer mehr in die Obstgarten vordringt. Der 
S e  h w a m  m s  p i n  n e r  verursaebte in 2 Gemeinden Kahlfrafi an Obstbaumen. 
Unter den pilzlichen Parasiten nahmen beim Kernobst der S e  h o  r f ,  beim Steinobst 
die Seb r o t s eh ufik r a n k h e i t  die beherrsebende Stellung ein. Tr i e b m o n i l i a  
zeigte sieb aufier an Sauerkirschen auch an Apfelsorten nicht selten. Auflerdem 
waren F r u eh t m o n i l i a ,  A p f e l m e h l t a u, F l e i s eh f l e ek e n k r a n k h e i t  und 
0 b s t b a u  m k r e  b s reichlich zu beobaebten. Der Pfirsieb wurde in hobem Mafle 
durch die K r a u s e  1 k r a n k  h e  i t  heimgesucht, die besonders in Baumsebulen 
sebwere Seba.den anriebtete. Bemerkenswert ist noeb das Sebadauftreten von 
Tap h r in a b u 11 at a an Birne in Oberbayern (Kr. Rosenheim). Als wesentlieh 
sind aueb die Sebadigungen dureb Witterungseinflusse, vor allem dureh die Naeb
wirkungen des starken WJnterfrostes, anzusehen. 

8. Sonderkulturen

AnHopfen wurde allgemein ein mittleres Auftreten der Peron o s po r a-Krankheit 
und von R uflt a u  beobaebtet. Versebiedentlieb wurden starkere Seba.den dureh 
B l a t t l a u s ,  R o t e  S p i n n e ,  E n ge rli n g e  und D r a h t w u r m e r  verursacht. 

9. Vorratsschutz

Der K o r n k a f e r  ist nach wie vor von grofier wirtsebaftlicher Bedeutung. Das 
verstarkte Interesse der Bauern, Muller und Lagerhalter an seiner Bekampfung 
wurde durch die Aufklarungs- und Beratungstatigkeit der Landwirtsdiaftsamter 
und der Bezirkssadibearbeiter fur Pflanzensehutz der Landesanstalt waehgehalten. 
An sonstigen Schadlingen lagernden Getreides traten in geringem Ausmafie 
R e i  s m e h l k  a f  e r ,  G e  t r  e i d  e p  1 a t  t k  a f e r  und stellenweise L e i s t  e nkop  f
p l a  t t k  a f  e r  und K o r n m o t t e  auf. Die Bekampfung der M e h l m o t t e  erfordert 
nadi wie vor die Aufmerksamkeit der Muller. Das Auftreten von S a m e n k af e r n  
in Hiilsenfruchten war auf wenige Falle besehrankt. 

10. Bienenschutz

Uber die Giftscbaden in Bayern im Jahre 1954 hat K. S t u t e  auf Grund der Unter
suchungen bei der Bundesforsehungsanstalt fur Kleintierzucht in Celle ausfiihrlidi 
im Organ des Landesverbandes Bayerischer Imker .,Der Imkerfreund" 10. 1955, 
52-54 beriehtet. Erfreulicherweise sind die Seba.den durdi Behandlung des Rapses
von 7 auf 1 (1954). bei der Maikaferbekampfung von 6 auf 1 und bei der Kartoffel
kaferbekampfung von 18 auf 4 zuruekgegangen. Lediglieh bei der Unkraut
bekampfung sind die Sehadensmeldungen von 19 auf 24 gestiegen, was auf eine
starkere Verwendung dinitrokresolhaltiger Mittel zuruekgefiihrt werden ki:innte.

11. Vogelschutz

Zur Klarung der Frage, ob durch die Verwendung von Hexamitteln die Vogelwelt 
beeintraehtigt wird, wurden im Berichtsjahre eingehende Freilandbeobaehtungen 
iiber die Auswirkung der Maikaferbekampfurtg durchgefiihrt. Es konnte weder 
eine direkte noch eine indirekte Schadigung oder Gefahrdung der Vogelwelt durch 
die verwendeten Hexapraparate nachgewiesen werden. Lediglich in einem Einzel
falle wurde ein Singdrosselgelege infolge einer Belastigung durch die Bekamp
fungsaktion aufgegeben. Dieser Brutausfall steht aber in keinem Verhaltnis zu 
dem ebenfalls festgestellten naturlicben Abgang durch den .,Kampf urns Dasein". 
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Ill. Lenkung und Durchfiihrung besonderer 
Bekampfungsaktionen 

1. Vorratsschutz

Zur Aufklarung und Beratung im hauswirtschaftlichen Varratsschutz waren bis 
zum 31. Marz 1954 2 Sachbearbeiterinnen, ab 1. April 1954 nur nach 1 Sach
bearbeiterin tatig. Auf Gemeindeversammlungen, Bauerinnenschulungen, Tagun
gen van Lehr- und Hausfrauen, in Berufs- und Hauswirtschaftsschulen wurden im 
Berichtsjahre 107 Lichtbildervartrage gehalten, die van rund 4500 Personen besucht 
wurden. In bauerlichen Haushaltungen wurden 218 Einzelberatungen mit 
praktischer Anleitung zur Bekampfung der Varrats- und Materialschadlinge durcb
gefuhrt. Die Hauswirtschaftslehrerinnen wurden weiterhin durcb Rundschreiben 
i.iber Vorrats- und Hausschadlinge und deren Bekampfung informiert. AuBerdem
wurden schriftliche Auski.infte und Beratungen erteilt und kleinere Manuskripte
zur Veroffentlicbung in der Presse ausgearbeitet.

2. Kartoffelkaferbekampfung

Durch den fur die Entwicklung des Kartaffelkafers ungiinstigen Witterungsverlauf 
haben die Verbreitung und die Befallsdichte des Schadlings weiterhin abge
nommen. Der Riickgang machte bei den Gemeinden 1,3 °/o, bei der Flache 3,9 0/o 
und in der Befallsdicbte 20-0/0 aus. Die mechaniscben Behandlungen erstreckten 
sich auf 69 °/o der Kartaffelflache gegeni.iber 90 0/o im Vorjahr. Varn Kartoffelkafer 
befallen waren 7005 Gemeinden = 98,3 °/o und 288 212 ha = 71,7 0/o bei einer Durch
schnittsbefallsdichte 2. Mit chemiscben Mitteln wurden behandelt 216 700 ha, davan 
193 486 ha mit Spritzmitteln und 23 214 ha mit Staubemitteln. An den Schadlings
mitteln waren beteiligt die Lindan-DDT-Praparate mit 39,9 0/o, die HCH-Praparate 
mit 30,7 0/o, die DDT-Praparate mit 4,3 0/o, die Arsenpraparate mit 4,8 0/o, Kupfer
mittel kombiniert mit Insektiziden zu 3,9 0/o und die sanstigen Praparate mit 
Chlordan-, Dieldrin-, Taxaphen-, Phosphorsaureester- und sanstigen Wirkstoff
anteilen zu 16,4 0/o. Das mit Ablauf des Rechnungsjahres 1953 abgeschlassene Bei
hilfeverfahren zum Ankauf van Bekampfungsgeraten ermoglichte bei einem Geld
aufwand des Staates van 2,086 Millionen DM in 2 Jahren der bayerischen Land
wirtschaft die Anschaffung van 4936 fahrbaren und motorisierten Bekampfungs
geraten neuer Bauart. Diese Ausstattung schlieBt sogar bei vermehrtem Auftreten 
des Scbadlings technische Schwierigkeiten aus. Wenn auch durch die Witterungs
bedingungen die BekampfungsmaBnahmen 1954 erschwert waren, so sind dach 
keine Ertragsausfalle durch Kartaffelkaferschaden aufgetreten. 

3. San-Jose-Schildlaus-Bekampiung

Im Rahmen des obstbaulichen Pflanzenschutzes kommt insbesondere der laufenden 
Uberwachung der Baumschulbetriebe und Neuanpflanzungen auf SJS-Befall 
weiterhin groBte Bedeutung zu. Es wurden Baumschulquartiere von 312 Betrieben 
untersucbt oder eine Flacbe van 14 434 a sawie die Obstbaume van 443 Gemeinden. 
Dabei wurden 899 befallsverdachtige Proben entnommen und untersucht. Neue 
Hertle wurden nicht mehr festgestellt. 

4. Bisamrattenbekampfung

Der Bek/impfungsdienst gegen die Bisamratte, der nach einer zwischen Bayern und 
den Nad1barlandern getraffenen Vereinbarung die BekarnpfungsmaBnahrnen auch 
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in Nord-Baden-Wiirttemberg und Hessen durcbzuftih-ren bat, setzte 1954 seme 
planma.Bige Arbeit im gesamten siiddeutschen Befallsraume fort. In den westlichen 
Vordringungsgebieten wurde die vollige Tilgung des Befalls weiter betrieben und 
besonders im mittelfrankischen Abschnitt auf groBere Strecken hin zum AbschluB 
gebracht. In den bstlich anschlieBenden Bereichen des amtlichen Dienstes wurde 
der Befall weiterhin aufgelockert. Im Hinterland wurde die Arbeit der Inhaber van 
Bisamfangerkarten iiberwacht und unterstiitzt. 
Die Arbeitsverhaltnisse, soweit sie die Witterungs- und Wasserstandsverhaltnisse 
betreffen, waren 1954 iiberdurchschnittlich ungiinstig. Lang anhaltende und starke 
Niederschlage beeintrachtigten den planma.Bigen Fortgang der Arbeit. Im Juli kam 
es zu groBen Hochwasser• und Uberschwemmungskatastrophen an Donau und 
Main und in deren Einzugsgebieten. Als Falge dieser Uberflutungen war 
anschlieBend eine weitgehende Veranderung der Befallsverteilung und -dichte 
festzustellen, die in den Hauptarbeitsgebieten umfangreiche Erkundungsarbeiten 
notwendig machte. AuBerdem hat die auBerst starke Beanspruchung der Hoch
wasserschutzanlagen neuerdings die Notwendigkeit erwiesen, diese Anlagen 
standig unter Kontrolle zu halten und vor Unterwuhlungen durch Bisamratten zu 
schiitzen. Um die Bekampfungsarbeit in den Vordringungsgebieten zu fordern, 
wurde eine neue Einteilung der Dienstbezirke vorgenommen, die nunmehr in 
2 Staffeln gegliedert sind, deren Dienstbezirke hintereinander liegen. Dadurch soll 
der Nachschub aus den riickwartigen Gebieten durch die Jager der Staffel II 
wirksamer als bisher gedrosselt werden. 
In der Zeit vom 12. bis 27. Oktober 1954 wurde in Bayern der 1. internationale 
Ausbildungslehrgang fiir Kontrollorgane der Bisamrattenbekampfung aus Mitteln 
der OEEC in Paris durchgefiihrt. An diesem Lehrgang nahmen samtliche bayeri
schen Oberjager teil, z. T. als Gruppenfiihrer, z. T. als Hilfskrafte der Gruppen
fiihrer. Auch 3 Anwarter auf Oberjagerstellen wurde die Teilnahme am Lehrgang 
ermoglicht. 
Zahlenma.Big wurde folgendes Ergebnis erzielt: Der amtliche Dienst bearbeitete in 
den Vordringungsgebieten (Bereich 1) 458 Befallsstellen mit einem Ergebnis van 
1331 Bisamratten, im anschlieBenden Bereich (2) 1459 Befallsstellen mit 3668 Bisam
ratten und im Hinterland 1054 Befallsstellen mit 3318 Bisamratten. Die Gesamt
strecke des amtlichen Dienstes belauft sich auf 8317 Bisamratten aus 2971 Befalls
stellen. 
Im Hinterland waren zu Beginn des Jahres 1954 · 347 Karteninhaber tatig, im 
Laufe des Jahres schieden 21 Fanger aus. Die Gesamtstrecke der van den Karten
inhabern erlegten Bisamratten belauft sich auf 21 031 Bisamratten, wovon 5182 auf 
den Regierungsbezirk Oberbayern entfallen, 4923 auf Niederbayern, 310 auf 
Schwaben, 6768 auf die Oberpfalz, 2426 auf Oberfranken und 1422 auf Mittel
franken. 

5. Maikaferbekampfung

Von 12 Landkreisen mit 61 Gemeinden und 47 OOO ha landwirtschaftlicher Nutz
flache waren im Jahre 1954 MaikaferbekampfungsmaBnahmen fur notwendig 
gehalten warden. Auf Grund der beschrankten Geldmittel konnte jedoch die 
Bekampfung nur in 4 Landkreisen mit 28 Gemeinden erfolgen, wodurch auf einer 
landwirtschaftlichen Nutzflache van etwa 19 OOO ha ein Schaden van mindestens 
1 Million DM abgewendet werden konnte. Trotz groBer Schwierigkeiten war es 
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moglich, die Bekampfungsmaflnahmen erfolgreich abzuwickeln. Die Ergebnisse 
der Erfolgskontrollgrabungen vom Herbst 1954 bestatigten den guten Erfolg. 
Die Behandlung mit Staube-, Nebel- und Spritzmitteln erstredde sich auf eine 
Grundflache von rund 3739 ha Wald und ahnliche Objekte. Da zum groflen Teil eine 
zweimalige, stellenweise sogar eine dreimalige Behandlung vorgenommen werden 
mufite, belief sich die Gesamtbehandlungsflache auf rund 6077 ha. Dafur wurden 
eingesetzt: 
34 technische Krafte, 22 grofie Motorstaube- bzw. Spriihgerate und 1 Nebelgerat, 
27 Schwingfeuergerate, 3 Lastkraftwagen, 1 Kombi, 7 Personenkraftwagen, 
22 Schlepper und 27 Motorrader. Verbraucht wurden: 128 075 kg Hexa-Staube
mittel (1,75 0/o Gamma), 2346 kg Nebellosung A 44, 210 kg Nebelk6rper. fi.ir Jiiger
gerat, 242 kg Hexa-Emulsion, 50 kg Hexa-Chlordan-Nebellosung, 50 kg Rein
Chlordan-Nebelldsung, 50 kg Toxaphen-Spritzmittel, 50 kg Toxaphen-Staube
mittel, 8400 1 Kraftstoff. 
Ohne Beriicksichtigung der Kosten fur die Bienenwanderungsbeihilfe, die sich auf 
rund 1 O OOO,- DM belaufen dilrfte, hat das Land Bayern fi.ir die Maikafer
bekampfung im Jahre 1954 89292,58 DM aufgewendet. Darin sind 13 653,25 DM fur 
Uberwachung der Mafinahmen und technisches Personal enthalten. 

6. Bekampfung der Kirschfruchtfliege
Die Bekampfung der Kirschfruchtfliege wurde wiederum in unseren Kirschgebieten 
nach grundlicher Aufklarung und organisatorischer Vorbereitung durchgefilhrt. 
Der Aufklarung diente ein eigens erarbeitetes wirkungsvolles Plakat, das in einer 
Auflage von 3000 Stuck hergestellt wurde (s. S. 156). 
Die Durchfiihrung der Bekampfung wurde in diesem Jahre stark durch ungunstige 
Witterungseinflusse beeintriichtigt. Die Madenkontrollen an behandelten und 
unbehandelten Baumen in der Zeit vom 23. 6. - 30. 7. ergaben bei den behandelten 
Baumen im Durchschnitt einen Befall van 0,45 0/o, gegenuber den unbehandelten 
mit 9,86 0/o; es war also jede 10. Kirsche vermadet. In den letzten 4 Erntetagen 
stieg die Vermadung rapid an, bei behandelten Baumen von 0,66 0/o auf 4 0/o, bei 
den unbehandelten van 28,4 0/o bis zu 78 0/o. Der erzielte Bekampfungserfolg war 
daher zufriedenstellend. 

IV. Versudlstatigkeit

1. Amtliche Mittel- und Geratepr�fung
Gepruft wurden: 306 Insektizide gegen Vorratsschadlinge und beifiende und 
saugende Insekten im Obst-, Gemuse- und Feldbau; 207 Fungizide. (ohne Beiz
mittel); 761 Beizmittel fur Getreide- und Gemilsesiimereien; 53 Winterspritzmittel; 
87 Herbizide. 
Ferner wurden folgende Pflanzenschutzgerate gepruft: 
2 Gespann- und Anhangefeldspritzen, 1 Zapfwellenspritze, 1 Spruhgerat, 1 Ruc'ken
stauber, 1 Kartoffelkafersammelgerat und 7 Hochdruc'kschlauche. 

2. Eigene Versuche
Angelegt und ausgewertet wurden u. a. folgende Versuche:
a) G e t  r e  i d  e: Beiz-, Infektions- und Keimversuche mit Stein- und Zwergbrand,

mit Roggensteinbrand, Maisbrand und Haferflugbrand sowie Versuche zur
Unkraut- und Berberitzenbekampfung.
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b) Ha c k f rii c h t e :  Versuche zur Bekampfung der Phytophthora, des Pulver
schorfes, zur Erforschung der Abbaukrankheiten und zur Totspritzung des
Kartoffelkrautes. Sorten- und Spritzversuche zur Bekii.mpfung der Cercospora;
Spritz-, Diingungs-, Standweiten- und Saatzeitenversuche zur Bekii.mpfung der
Vergilbungskrankheit und Versuche zur Bekii.mpfung der Engerlinge und
D rahtwiirmer.

c) G e m  us e:  Versuche zur Bekii.mpfung der Salatfii.ule und der Rettichschwii.rze.

d) 0 b s t: Versuche zur Bekii.mpfung der Kirschbliitenmotte, Fleischfleckenkrank
heit, Erdbeermilbe, Blattfallkrankheit der J ohannisbeere; Spritz- und Diingungs
versuche zur Behebung von Mangelkrankheiten.

Au.Berdem wurden zahlreiche Versuche zur Bekampfung der V o  r r a t s  s c h ii. d 
li n g e ,  der R at t e n ,  Wii h l -, Fe l d - und E r d mii.u s e  durchgefiihrt. 

V. Amtliche Pflanzenbeschau (Ein- und Ausfuhrkontrolle)

1. Einfuhr

Gesamtgewicht: 286193 729 kg, davon: 

Zitrusfriichte . . . . . . . . . . . . . . . . 7 598 Sendungen 
Kernobst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 282 Sendungen 
Steinobst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 984 Sendungen 
Weintrauben . . . . . . . . . . . . . . . . 5 475 Sendungen 
Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 580 Sendungen 
Pflanzen und Pflanzentei_l e�·-·-· 
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Insgesamt: .................. 37157 Sendungen 

Zuriickgewiesen wurden: 

Kernobst ........ . 53 Sendungen wegen Befalls mit San-Jose-Schildlaus 
Steinobst ........ . 61 Sendungen wegen Befalls mit SJS oder Kirschfruchtfliege 

3 Sendungen wegen fehlenden Zeugnisses Pflanzen ........ . 

Insgesamt: . . . . . . . 117 Sendungen 

2. Ausfuhr

Gesamtgewicht: 69934368kg, davon: 
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Kartoffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1238 Sendungen 
Fruchte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Sendungen 
Getreide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2453 Sendungen 
1--l:opfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Sendungen 
Gemiise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Sendungen 
Pflanzen und Pflanzente1·_1_
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Insgesamt: ................... 4068 Sendungen 
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