
L e i t L i n i e n
Z u m  i n t e g r i e r t e n  p f L a n Z e n s c H u t Z

f Ü r  e i n e  Z i e L g e r i c H t e t e  u n d 

n a c H H a Lt i g e  p f L e g e  V o n  f u s s B a L L r a s e n



L e i t L i n i e n 
z u m  I n t e g r I e r t e n  P f l a n z e n s c h u t z 

f ü r  e I n e  z I e l g e r I c h t e t e  u n d  n ac h h a lt I g e 

P f l e g e  vo n  f u s s b a l l r a s e n

i m p r e s s u m

stand: 01.08.2017

herausgeber: 
deutscher fußball-bund 
otto-fleck-schneise 6 
60528 frankfurt / main 
www.dfb.de 

verantwortlich für  
den Inhalt: 
ralf Köttker

autoren:  
dr. Paul baader,  
beate licht

redaktionelle mitarbeit  
durch die dfb ag-rasen: 
engelbert lehrmacher, 
michael loose, 
Peter tobias majuntke, 
dr. Jörg morhard,  
dr. Wolfgang Prämaßing, 

bildernachweis:  
getty Images,  
dfb ag rasen

Koordination:  
matthias eiles

layout und Produktion: 
b2 design 
nordring 82a 
63067 offenbach 
info@b2design.info

http://www.dfb.de/
mailto:info@b2design.info


3

 V o r w o r t  4

 1  e i n L e i t u n g  6

 2  Z i e L  6

 3  r a s e n  7

  3.1 allgemein 7

  3.2 fußballrasen 7

 4  B e d e u t u n g  V o n  r a s e n  8

  4.1 umwelteigenschaften von rasen 8

  4.2 auswirkungen des befalls 8

 5  H i n w e i s e  i n t e g r i e r t e r  p f L a n Z e n s c H u t Z  B e i  f u s s B a L L r a s e n  9

  5.1 vorbeugende maßnahmen 9

   5.1.1 Planung und bau 9

   5.1.2 Pflege und nutzung 10

  5.2 befallsermittlung 10

  5.3 entscheidungshilfen 10

  5.4 vorzug nichtchemischer abwehr 11

  5.5 einsatz von Pflanzenschutzmitteln 11

   5.5.1 mittelkunde 11

   5.5.2 umgang mit Pflanzenschutzmitteln 12

   5.5.3 anwenderschutz 12

   5.5.4 risikomanagement 12

  5.6 notwendiges maß 12

  5.7 resistenzmanagement 12

  5.8 aufzeichnungen und erfolgskontrolle 12

 6  a u s -  u n d  w e i t e r B i L d u n g  i m  B e r e i c H  s p o r t p L at Z r a s e n  13

  6.1 ausbildung 13

  6.2 Weiterbildung 13

 7  Ü B e r s i c H t  H ä u f i g e r  s c H a d u r s a c H e n  14

  7.1 Pilzkrankheiten 14

  7.2 schädlinge 15

  7.3 unerwünschte Pflanzenarten 15

 8  L i t e r at u r  16

 9  o r g a n i s at i o n e n  17

 a u f Z e i c H n u n g e n  Ü B e r  d e n  e i n s at Z  V o n  
 p f L a n Z e n s c H u t Z m i t t e L n  i m  J a H r  18

i n H a Lt



4

die allermeisten der rund 50 000 sportplätze in unserem land sind 

rasenplätze, die überwiegend für fußballer, aber auch für die aus-

übung anderer sportarten genutzt werden.

gute und gepfl egte rasensportplätze sind die voraussetzung dafür, 

dass unser fußballsport in der breite und Intensität ausgeübt werden 

kann, wie es heute geschieht.

zum unterhalt eines gepfl egten rasens gehört auch, das auftreten 

von Pfl anzenkrankheiten, von schädlingen und von unerwünschten 

Pfl anzenarten zu beachten, um gegebenenfalls gegenmaßnahmen 

zu ergreifen. 

vor dem hintergrund des schutzes von gesundheit und umwelt 

schreibt die richtlinie 2009/128/eg allen mitgliedsstaaten der europä-

ischen union vor, die erforderlichen maßnahmen zur förderung eines 

Pfl anzenschutzes mit möglichst geringer verwendung von Pfl anzen-

schutzmitteln zu treffen.

dazu sind die mitgliedsstaaten aufgefordert, nationale aktionspläne 

zu erstellen. mit diesen sollen geeignete anreize geschaffen werden, 

um die berufl ichen verwender zur freiwilligen umsetzung von leit-

linien zum integrierten Pfl anzenschutz zu veranlassen. Öffentliche 

stellen und organisationen können entsprechende leitlinien auf-

V o r w o r t



5

stellen, um damit zur verringerung der risiken für unsere gesundheit 

und die umwelt sowie der abhängigkeit von der verwendung von 

Pflanzenschutzmitteln beizutragen.

da die Pflege der rasenplätze häufig in der hand der vereine liegt oder 

für die vereine von Kommunen und Pflegefirmen durchgeführt wird, 

nimmt hier der dfb seine gesellschaftliche verantwortung wahr und 

hat diese leitlinien mit hilfe anerkannter fachleute erarbeitet. mit der 

anwendung der leitlinien wird auch dazu beigetragen, die zielvorga-

ben des nationalen aktionsplan Pflanzenschutz (naP) zu erreichen. 

diese betreffen den schutz der Pflanzen, der anwender, der verbrau-

cher sowie den schutz des naturhaushaltes und damit unserer umwelt.

Wir hoffen, dass die leitlinie unseren vereinen und verbänden eine 

hilfreiche handreichung und unterstützung bietet. 

allen beteiligten danke ich herzlich für ihre wertvolle mitarbeit!

frankfurt, im august 2017

reinhard grindel

dfb-Präsident
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der integrierte pflanzenschutz (ips) gilt als Leitbild des praktischen pflan-

zenschutzes. im neuen deutschen pflanzenschutzgesetz von 2012 wurden 

unter § 3 die gute fachliche praxis und der integrierte pflanzenschutz veran-

kert. demnach darf pflanzenschutz nur noch nach den allgemeinen grund-

sätzen des ips gemäß anhang iii der richtlinie 2009/128/eg durchgeführt 

werden. anhang iii dieser richtlinie gibt auch die minimalstruktur der Leit-

linien zum ips vor und definiert die Vorgehensweise der eu-mitgliedsstaa-

ten, damit alle beruflichen Verwender von pestiziden diese grundsätze des 

ips ab dem 1. Januar 2014 verbindlich anwenden.

die kulturpflanzen- oder sektorspezifischen 
leitlinien zum IPs sollen für den Praktiker 
einen leitfaden für die verpflichtung zum 
integrierten Pflanzenschutz darstellen (§ 3 
Pflanzenschutzgesetz, 14.02.2012).

die landesverbände des dfb unterstützen die 
vorliegenden leitlinien für eine erfolgreiche 
und nachhaltige Pflege von fußballrasen.

die erarbeitung dieser leitlinien erfolgte 
durch die dfb-ag rasen unter leitung von 
herrn dr. Paul baader und frau beate licht 
(dgv arbeitskreis Pflanzenschutz).

1 .  e i n L e i t u n g

2 .  Z i e L

die Leitlinien zum integrierten pflanzenschutz (ips) für eine erfolgreiche und 

nachhaltige pflege von fußballrasen beinhalten maßnahmen, die das Ziel ver-

folgen, rasensportplätze mit reduzierten schaderregerproblemen und einer 

dauerhaften funktionsfähigkeit zu schaffen, und die dabei die geringsten aus-

wirkungen auf mensch und umwelt erwarten lassen. die ips-Leitlinien für die 

pflege von fußballrasen werden regelmäßig fortgeschrieben.

d i e  d e f i n i t i o n  d e s  i p s 
L au t e t:

„Integrierter Pflanzenschutz: eine 
Kombination von verfahren, bei denen 
unter vorrangiger berücksichtigung 
biologischer, biotechnischer, pflan-
zenzüchterischer sowie anbau- und 
kulturtechnischer maßnahmen die 
anwendung chemischer Pflanzen-
schutzmittel auf das notwendige maß 
beschränkt wird.“
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nach dIn 18917:2002-08 werden rasenflächen 
in vier verschiedene rasentypen eingeteilt:

••  zierrasen sind feinblättrige, homogene, 
intensiv gepflegte repräsentationsflächen.

••  gebrauchsrasen sind weniger intensiv 
gepflegte rasenflächen, beispielsweise 
hausrasen, die verschiedene gräserarten 
und sogar Kräuter enthalten dürfen.

••  strapazierrasen sind gut trittverträgliche, 
intensiv gepflegte sportrasen, wozu auch 
der fußballrasen gehört.

••  landschaftsrasen sind sehr extensiv 
genutzte grünflächen in Parkanlagen, an 
böschungen, als straßenbegleitgrün, als 
haldenbegrünungen, als erosionsschutz 
oder als Kräuterrasen.

3 . 2  f u s s B a L L r a s e n

für den bau von fußballplätzen mit rasen-
decke ist die dIn 18035-4:2012 maßgebend. 
demnach ist die rasendecke ein Pflanzenbe-
stand, der allein aus rasengräsern entwickelt 
wird. hierbei sind die regel-saatgut-mischun-
gen (rsm) zu beachten.

legt man den abnahmefähigen zustand eines 
fußballrasens gemäß dIn 18035-4:2012 als 
Qualitätskriterium zu grunde, so muss die 
rasendecke folgende anforderungen erfüllen:

••  gleichmäßiger Wuchs und verteilung der 
rasengräser im bestand

•• bodendeckung mindestens 90 %

3 .  r a s e n

3 . 1  a L L g e m e i n

unter rasen versteht man dauergrünlandflächen, die vorwiegend aus aus-

dauernden gräsern bestehen und die in der regel nicht landwirtschaftlich 

genutzt werden.

rasenflächen dienen der erholung, der sport- 
ausübung, der repräsentation und/oder der 
verbesserung der umweltbedingungen und 
werden einer gärtnerischen nutzung zugeord-
net. etwa 5 % der gesamtfläche der bundes- 
republik deutschland sind rasenflächen im 
weitesten sinne. die anzahl der fußballfelder 
umfasst ca. 24.500 durch Wettkampfsport 
genutzte Plätze (Quelle: dfb-medien, abfrage 
saison 2014/15). nicht berücksichtigt sind 
hierbei trainingsplätze, freizeitfelder und 
schulsportplätze.

d e f i n i t i o n  n a c H  d i n 
1 8 9 1 7: 2 0 0 2 - 0 8 :

„rasen (ist) eine durch Wurzeln und aus-
läufer mit der vegetationstragschicht 
fest verwachsene Pflanzendecke aus 
gräsern, die im regelfall keiner land-
wirtschaftlichen nutzung unterliegt. 
entsprechend dem verwendungs-
zweck können auch leguminosen und 
sonstige Kräuter enthalten sein.“

abb. 1: rasenplatz für fußball
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gepflegte rasenflächen sind ein optischer genuss. sie werten die Land-

schaft auf und lassen andere elemente wie wasserflächen, Hecken und 

waldsäume besser zur geltung kommen. aber rasenflächen leisten noch 

mehr. sie schlucken Lärm und filtern das regenwasser intensiv. der grünas-

pekt der gräserpflanzen beruhigt unsere sinne und hilft beim stressabbau. 

rasen bindet staub aus der Luft und produziert sauerstoff. rasenflächen 

produzieren sauerstoff, rasen kühlt bei Hitze, so dass man sich auch im 

sommer am wohlsten auf einer rasenfläche fühlt. die positiven eigenschaf-

ten, auch eines fußballrasens, können jedoch nur dann erhalten werden, 

wenn die rasenflächen gesund sind.

4 .  B e d e u t u n g  V o n  r a s e n

gen auch zu messbaren einschränkungen hin-
sichtlich der funktionsfähigkeit führen. zu den 
möglichen schadursachen zählen das auftre-
ten von Pilzkrankheiten, das einwandern von 
fremdarten oder auch ein befall durch tieri-
sche schaderreger.

••  beeinträchtigungen der funktions- und 
spieleigenschaften

•• aspektverschlechterung 

•• lücken im bestand

••  einwandern von fremdarten  
(Kräuter, gräser und moose) 

••  veränderung der artenzusammensetzung 
im bestand

•• abnehmende vitalität der rasennarbe

•• eingeschränkte regenerationsfähigkeit

somit kann es durch einen befall mit 
schadorganismen zu einer beeinträchtigung 
von spieleigenschaften wie ballroll- und 
ballsprungverhalten kommen, sowie sogar 
zu einer erhöhten verletzungsgefahr für die 
fußballspieler, z. b. durch unzureichende 
scherfestigkeit und unebenheiten.

4.1 umweLteigenscHaf ten 

Von r a sen 

•• naturprodukt

•• sauerstoffproduktion

•• temperaturausgleich

•• luftfilterung

•• staubbindung

•• Wasserqualität verbessernd

•• erosionsschutz

an rasensportflächen werden besondere 
anforderungen gestellt, gemäß ihrer aufga-
benstellung und aufgrund der starken belas-
tung. so muss ein fußballrasen eine dichte 
rasennarbe aufweisen, eine gute regenera-
tionsfähigkeit besitzen und über eine ausrei-
chende scherfestigkeit verfügen.

4 . 2  au s w i r k u n g e n  d e s

B e fa L L s

ein Krankheitsbefall und das einwandern 
unerwünschter Pflanzen können die Qualität 
von sportrasenflächen erheblich mindern und 
neben den rein ästhetischen verschlechterun-
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für die anwendung von Psm ist der sach-
kundenachweis „Pfl anzenschutz“ gesetzlich 
vorgeschrieben (siehe Kapitel 4.9). das heißt, 
dass die Personen, die Psm einsetzen wollen, 
entsprechende sachkenntnisse nachweisen 
müssen.

Pfl anzenschutzmittel dürfen nach § 12 Pfl -
schg grundsätzlich nur auf landwirtschaft-
lich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich 
genutzten flächen eingesetzt werden. seit 
2001 greift zudem die Indikationszulassung, 
nach der ein Psm nur in der genannten Kul-
tur, in dem aufgeführten anwendungsbe-
reich und gegen den erwähnten schaderre-
ger eingesetzt werden darf. zudem zählen 
sportplätze in den meisten fällen zu den 
unter § 17 genannten „flächen, die für die 
Öffentlichkeit bestimmt sind“. 

5 .  H i n w e i s e  i n t e g r i e r t e r  p f L a n Z e n s c H u t Z  B e i
    f u s s B a L L r a s e n

die anwendung eines pfl anzenschutzmittels (psm) auf fußballrasen soll 

sich zukünftig an den sektorspezifi schen Leitlinien zum integrierten pfl an-

zenschutz orientieren. Bevor es zum einsatz von chemischen mitteln zur 

Bekämpfung von krankheiten und unerwünschten pfl anzen kommen darf, 

sind alle anderen möglichkeiten zu nutzen und auszuschöpfen, um die Qua-

lität zu erhalten oder wieder herzustellen. genau dieses Ziel wird mit dem 

integrierten pfl anzenschutz (ips) verfolgt.

5 . 1  V o r B e u g e n d e

m a s s n a H m e n

ziel des IPs ist es, die anwendung von Pfl an-
zenschutzmitteln (Psm) auf das notwendige 
maß zu beschränken.

dies bedeutet, dass ein schwerpunkt in der 
vorbeugung von Krankheiten bzw. dem befall 
mit schaderregern liegen muss, wobei sich 
vorbeugung auf zwei bereiche bezieht:

•• Planung und bau

•• Pfl ege und nutzung 

5.1.1 planung und Bau

••  standortgerechte auswahl der rasen-
gräser (z. b. nach rsm, beschreibende 
sortenliste für rasengräser des bundes-
sortenamtes)

abb. 2: rasennarbe
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•• verwendung von resistenten sorten 

••  standortgerechte bauweise  
(z. b. Wahl windoffener standorte)

5.1.2 pflege und nutzung

••  angepasstes Wassermanagement 
(Wasserabführung, beregnung)

••  durchführung von vorbeugenden maß- 
nahmen (z. b. abtauen der flächen)

••  richtiges mähen (sauberer schnitt, ange-
passte schnitthöhe und schnitthäufigkeit) 

••  bedarfsgerechte nährstoffversorgung  
(z. b. bedeutung des Kaliums)

••  mechanische Pflegemaßnahmen zur op-
timierung des luft- und Wasserhaushaltes 
(z. b. bodenlockerung und besanden, 
sandauswahl)

•• stressmanagement

••  angepasste nutzungsintensitäten  
(z. b. witterungsorientiert)

•• flächige verteilung der nutzung

die Pflegemaßnahmen sollen sich an den 
grundsätzen zur funktions- und umweltge-
rechten Pflege von rasensportflächen ori-
entieren (dfb-Kompendium, „sportplatzbau 
und -erhaltung“, 2011). 

Im literaturverzeichnis finden sich weitere 
hinweise zur Pflege und nutzungssteuerung.

5 . 2  B e fa L L s e r m i t t L u n g

befallsfördernde faktoren können aus folgen-
den bereichen kommen und sind zu beachten:

•• mikroklima

•• boden- und Profilaufbau sowie textur

•• Witterung

••  sondereinrichtungen wie heizung, belüf-
tung und belichtung

bestehen hier ungünstige bedingungen oder 
mängel, so führen sie zu einer verminderten 
vitalität der gräser und erhöhen somit die 
anfälligkeit gegenüber schaderregern.

für die befallsermittlung sind von den Pfle-
geverantwortlichen folgende schritte vorzu-
sehen:

••  regelmäßige Kontrolle der rasenflächen  
hinsichtlich ihrer entwicklung und ihres 
gesundheitszustandes

••  nutzung der vorhandenen diagnosehilfen  
(fachliteratur, amtliche dienste, private 
Institute, dna-analyse)

•• feststellung von ursachen

5 . 3  e n t s c H e i d u n g s H i L f e n 

Im bereich des sportrasens fehlt es bisher an 
frühwarnsystemen und Prognosemodellen 
wie sie in der landwirtschaft bekannt sind, 
und dort als entscheidungshilfen dienen. 

umso wichtiger sind für die Pflegeverant-
wortlichen die beobachtung der bestände, 
die diagnose und die erfassung der befalls-
fördernden faktoren:

•• tägliche beobachtung der bestände

•• nutzung der diagnosemöglichkeiten 

••  erfassung wichtiger faktoren (z. b. Witte-
rung, bodenverhältnisse) befallfördernd!

••  In Kooperation mit forschungseinrichtun-
gen: erarbeiten von standortspezifischen 
bzw. regionalen bekämpfungsschwellen. 
entwicklung von standortspezifischen 
bekämpfungsschwellen

••  Pflanzenschutzberatung in anspruch  
nehmen (z. b. Pflanzenschutzämter, um- 
weltämter, Wasserbehörden)

••  entwicklung individueller entscheidungs- 
hilfen (z. b. Indikatorflächen festlegen)

•• dokumentation 
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für den anteil an fremdarten in der rasende-
cke existieren differenzierte toleranzschwel-
len, wobei art und Intensität der nutzung 
sowie visuelle anforderungen maßgebend 
sind. für den rasen eines bundesligasta-
dions sind die anforderungen höher als für 
den rasenplatz eines niederklassigen ama-
teurvereines. so können im amateurbereich 
unerwünschte Pflanzen im mittelfeld bis 
10 % narbenanteil und in den seitenberei-
chen bis 25 % toleriert werden. In den Pro-
filigen sind keine unerwünschte Pflanzen 
oder höchstens vereinzelt tolerierbar (siehe 
dfb-Kompendium). zudem sind die tole-
ranzschwellen von der Pflanzenart abhän-
gig. so kann z. b. löwenzahn schon ab einem 
anteil in der narbe von 2 % generell stark 
störend sein.

5 . 4   V o r Z u g  n i c H t c H e m i -

s c H e r  a B w e H r

bei gegenmaßnahmen soll die nichtchemi-
sche abwehr den vorzug erhalten:

••  unterstützung natürlicher regel- 
mechanismen  
(förderung antagonisten)

••  mechanische maßnahmen zur  
beseitigung von Kräutern  
(z. b. striegeln, vertikutieren)

••  manuelle beseitigung von Kräutern  
(z. b. ausstechen)

•• absammeln von schädlingen

••  einsatz biologischer mittel  
(z. b. nematoden gegen gartenlaubkäfer 
und tipula-larven, einsatz von pilzlichen 
und bakteriellen antagonisten)

••  vorbeugender einsatz von Pflanzen- 
stärkungsmitteln und bodenhilfs- 
stoffen

••  spezifische nährstoffversorgung zur be-
seitigung von mangelerscheinungen

5 . 5  e i n s at Z  Vo n  p f L a n Z e n -

s c H u t Z m i t t e L n

fußballplätze gehören generell zu „landwirt-
schaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch 
genutzten flächen“ (gemäß § 12 Pflschg) 

darüber hinaus ist anhand der unterschied-
lichen länderspezifischen regelungen vor 
ort mit den zuständigen behörden zu klären, 
inwieweit und für welche anlagen die regelun-
gen nach § 17 Pflschg (flächen für die allge-
meinheit) zum tragen kommen. die auswahl, 
beschaffung und die anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln darf nur von sachkundigem 
Personal gemäß § 9 Pflschg vorgenommen 
werden.

beim einsatz von Psm sind grundsätzlich  
folgende aspekte zu beachten:

5.5.1 mittelkunde

••  Kennzeichnung bvl-nr.  
und zulassungszeichen  
(www.bvl.bund.de)  
überprüfen

••  mittelauswahl unter berücksichtigung 
von Wirkungsweise, Wirkstoff und resis-
tenzneigung

••  bevorzugte anwendung biologischer,  
nützlings- und umweltschonender Psm

••  auswahl von mitteln mit spezifischer  
Wirkung

••  einsatz von mitteln mit den geringsten 
auswirkungen auf mensch, umwelt und 
naturhaushalt

••  sachgerechte mittelanwendung nach 
guter fachlicher Praxis einschließlich der 
grundsätze des integrierten Pflanzen-
schutzes

••  einsatz unter berücksichtigung der  
Witterungsverhältnisse (temperatur, 
Wind, luftfeuchtigkeit)

http://www.bvl.bund.de/
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5.5.2 umgang mit pflanzenschutz-

mitteln

•• sachgerechte lagerung der Psm

••  erstellung eines gefahrstoffverzeichnisses

•• betriebsanweisungen erstellen

••  ausschließlicher einsatz von geprüften  
ausbringungsgeräten

••  einsatz von verlustmindernder Ps-technik  
(düsenwahl, spritzschirm)

••  gewässerschutz beachten (z. b. abstands-
auflagen)

••  außenreinigung der Ps-spritze auf dafür  
geeigneten flächen

••  ordnungsgemäße entsorgung von rest-
mitteln und behältern (PamIra-rückga-
besystem)

5.5.3 anwenderschutz

••  beachtung des anwenderschutzes, siehe 
broschüre „Pflanzenschutz im gartenbau“  
(gartenbau-berufsgenossenschaft, 2009)

•• erste hilfe bei vergiftungsunfällen

5.5.4 risikomanagement

••  geeignete maßnahmen zum schutz von 
unbeteiligten (bystander), anliegern (an-
rainer) sind zu ergreifen (siehe anlage).

••  naturschutz- und umweltauflagen sind zu 
beachten.

5 . 6  n o t w e n d i g e s  m a s s

der einsatz von chemischen mitteln ist auf 
das absolut notwendige maß zu beschränken. 
folgendes ist zu beachten:

••  nur wenn keine alternativen zur verfü-
gung stehen, einsatz von chemischen 
mitteln 

••  teilflächenbehandlung (z. b. bekämpfung 
von Kleenestern)

••  verminderte behandlungshäufigkeit 
anstreben 

••  entwicklung von standortspezifischen 
strategien

•• toleranzschwellen beachten

5 . 7  r e s i s t e n Z m a n ag e m e n t

für ein resistenzmanagement gelten fol-
gende grundsätze:

••  bei der Psm-mittelwahl resistenzneigung 
beachten

••  ergreifen geeigneter resistenzmanage-
ment-maßnahmen (z. b. Wirkstoffwech-
sel, keine mittel mit neigung zur Kreuzre-
sistenz)

••  Pflanzenschutzberatung und Kenntnisse 
der mittelhersteller in anspruch nehmen.

5 . 8   a u f Z e i c H n u n g e n  u n d

e r f o L g s k o n t r o L L e

zu einem nachhaltigen IPs gehört die doku-
mentationspflicht (siehe tabelle auf seite 18):

••  führung eines tagebuches über alle 
durchgeführten vorbeugenden, chemi-
schen und nichtchemischen maßnahmen 
(zeitnahe dokumentation)

••  überprüfung der Wirksamkeit der durch-
geführten chemischen und nichtchemi-
schen maßnahmen (Wirkungsgrad)
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6 aus- und weiterBiLdung im BereicH sportpL atZr asen

6 . 1  au s B i L d u n g 

durch die zusammenarbeit von dfb und den 
deula`s rheinland und bayern wurde eine 
grundlage für die Qualifikation und Weiter-
entwicklung des ausbildungskonzepts für 
das gesamte im greenkeeping tätige Personal 
erstellt. dabei wurden ein grundkurs und zwei 
aufbaukurse entwickelt.

grundkurs (inhalte):
••  Bauweisen 

baugrund; schichtaufbau; normbauwei-
sen; baufehler

••  rasendecke 
bestimmung und eigenschaften der wich-
tigsten sportrasengräser, belastbarkeit, 
tiefschnitttoleranz, tiefschnittverträg-
lichkeit, schattenverträglichkeit, bedeu-
tung der sortenwahl

••  platz und zonale Zustandsanalysen 
einfluss von lage, Klima, beschattung 
und Wind; erwartung der spieler an 
ebenheit, scherfestigkeit, narbendichte, 
Profilaufnahme und bewertung

••  erhaltungsmaßnahmen narben und 
Bodenpflege 
Pflanzenernährung; bewässerungsma-
nagement; mechanische Pflege zur ent-
wicklung und erhaltung sowie zur beseiti-
gung von mängeln

••  ausstattung mit maschinen und geräten 
funktion und Wartung; einstellung und 
praktischer einsatz; einsatzbedingungen 
und -voraussetzungen

••  spieltechnische ausstattung 
markierungen, maße, tore, bauliche und 
sonstige einrichtungen

Zertifikat:
der lehrgang schließt mit einer Prüfung ab. 
die teilnehmer erhalten ein zertifikat der aus-
führenden deula und des dfb.

der einwöchige grundlehrgang kann ergänzt 
werden durch:

aufbaukurs 1

aufbaukurs 1 (inhalte):
vertiefende Qualifizierung in boden und 
vegetation: bodenphysik und -chemie; 
sportplatzbeurteilung: Qualität der rasende-
cke; zuordnung von bau- bzw. Pflegefehlern; 
ableitung von erhaltungs- und renovations-
maßnahmen

aufbaukurs 2

aufbaukurs 2 (inhalte):
technische einrichtungen, maschinen und 
geräte, deren Wartung, einstellung und 
einsatz für: unterschiedliche mäharbei-
ten, düngung, beregnung, Pflanzenschutz, 
bodenpflege, nach- und einsaat, Wettkampf-
vorbereitung

der erfolgreiche abschluss aller drei Kurse 
berechtigt zum führen des titels „Qualifizier-
ter Platzwart”.

6 . 2  w e i t e r B i L d u n g

••  erwerb des sachkundenachweises Pflan-
zenschutz, sowie teilnahme an der gesetz-
lich vorgeschriebenen Pflanzenschutzfort-
bildung im dreijährigen rhythmus (Infos 
über Pflanzenschutzdienst der länder)

••  teilnahme an qualifizierten seminarver-
anstaltungen

••  fachzeitschriften und Infoblättern (z. b. 
european Journal of turfgrass science, 
greenkeepers Journal, dfb-veröffentli-
chungen)

•• updates zu den Inhalten der leitlinien 

••  Kommunikation des verantwortlichen 
Personals über netzwerke, erfahrungs-
austausch 
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eine Übersicht über die am häufigsten auftretenden pilzkrankheiten, schäd-

linge und unerwünschte pflanzenarten (alphabetisch) gibt auch das dfB-kom-

pendium „sportplatzbau- und erhaltung“ in teil g, anhang. nachfolgend 

werden die wichtigsten pilzkrankheiten, schädlinge und unerwünschte 

pflanzenarten aufgeführt.

7.  Ü B e r s i c H t  H äu f i g e r  s c H a d u r s a c H e n

7. 1  p i L Z k r a n k H e i t e n

abb. 3: rotspitzigkeit

••  schneeschimmel 
(microdochium nivale)

••  typhula-fäule / grauer schneeschimmel 
(typhula incarnata)

abb. 5: schneeschimmel

••  blattflecken  
(drechslera / bipolaris / curvularia ssp.)

••  dollarfleck  
(sclerotinia homoeocarpa)

••  fusariosen  
(fusarium spp.)

••  Pythium spp.  
(Pythium spp.)

••  rotspitzigkeit  
(laetisaria fuciformis)

••  rost 
(Puccinia spec., uromyces)

abb. 4: blattflecken
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••  gartenlaubkäfer (larven)  
(Phyllopertha horticola) 

••  haarmücken (larven) 
(bibionidae ssp.) 

••  Junikäfer (larven) 

(amphimallon solstitiale) 

••  maikäfer (larven) 
(melolontha melolontha)  

••  Wiesenschnake (larven) 
(tipula paludosa)

••  breitwegerich  
(Plantago major) 

••  faden-ehrenpreis  
(veronica filiformis) 

••  gänseblümchen  
(bellis perennis) 

••  gemeiner löwenzahn  
(taraxacum officinale) 

••  gemeine rispe  
(Poa trivialis) 

••   gewöhnliches hornkraut  
(cerastium holosteoides) 

••  Jährige rispe  
(Poa annua) 

••  Kriechender günsel  
(ajuga reptans) 

••  Kriechender hahnenfuß 
(ranunculus repens) 

••  straußgräser 
(agrostis-arten) 

••  vogel-sternmiere 
(stellaria media) 

••  Weißklee 
(trifolium repens) 

••  Wolliges honiggras 
(holcus lanatus)

auch im umfeld von sportanlagen sind ein-
gewanderte arten, die sogenannten neo-
phyten, anzutreffen. dazu zählt die herku-
lesstaude, auch riesen-bärenklau genannt. 
nach Kontakt mit dem saft aller Pflanzenteile 

kommt es, in verbindung mit sonnenlicht, 
zu schwersten hautschäden. aufgrund die-
ser gefährdung für den menschen ist eine 
bekämpfung durchzuführen (Info über land-
wirtschaftskammer nordrhein-Westfalen).

7. 3  u n e r w Ü n s c H t e  p f L a n Z e n a r t e n

7. 2  s c H ä d L i n g e
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••  dfb-Kompendium „sportplatzbau und  
- erhaltung“, 2016

••  dfl-broschüre „Qualitätssicherung für  
stadionrasen“, 2012

••  dIn 18035-4:2012-02: rasensportplätze.  
beuth verlag gmbh, 10772 berlin

••  dIn 18917:2002-08: vegetationstechnik 
im landschaftsbau - rasen und saatarbei-
ten. beuth verlag gmbh, 10772 berlin

••  fll, forschungsgesellschaft land-
schaftsentWIcKlung landschafts-
bau e.v. (hrsg.) (2012): regel-saatgut-mi-
schungen rasen (rsm)

••  fll, forschungsgesellschaft land-
schaftsentWIcKlung landschafts-
bau e.v. (hrsg.) (2014): richtlinien für die 
Pflege und nutzung von sportanlagen im 
freien; Planungsgrundsätze

8 .  L i t e r at u r

s p e Z i a L- L i t e r at u r  u n d  d i a g n o s e - H i L f e n

••  couch, h.b. (2000): the turfgrass disea-
se handbook. Krieger Pub co.

f i r m e n - fa c H i n f o r m at i o n e n  ( d i a g n o s e - H i L f e n )

••  smIleY, r.W., P.h. dernoeden, b.b. 
clarK (2005): compendium of turf-
grass diseases. amer Phytopathological 
society

 die fachfirmen von rasenprodukten bieten 
weitergehende Informationen und diagnose- 
hilfen an.
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9 .  o r g a n i s at i o n e n

forschungsgesellschaft 
landschaftsentwicklung /
landschaftsbau (fll)
friedensplatz 4, 53111 bonn

www.fl l.de
info@fl l.de

fördererkreis landschafts- und 
sportplatzbauliche forschung 
e.v. (flsf)
c/o Prof. ellen Kausch
bahnhofstr. 157 
d-06463 falkenstein / harz

www.fl sf.de
info@fl sf.de

deutsche rasengesellschaft 
(drg)
godesberger allee 142, 
53175 bonn

www.rasengesellschaft.de
info@rasengesellschaft.de

deula bayern gmbh
Wippenhauser str. 65, 
85354 freising

www.deula-bayern.de
info@deula-bayern.de

deula rheinland gmbh 
Krefelder Weg 41, 
47906 Kempen

www.deula-fussballrasen.de
deula-kempen@deula.de

http://www.fll.de/
mailto:info@fll.de
http://www.flsf.de/
mailto:info@flsf.de
http://www.rasengesellschaft.de/
mailto:info@rasengesellschaft.de
http://www.deula-bayern.de/
mailto:info@deula-bayern.de
http://www.deula-fussballrasen.de/
mailto:deula-kempen@deula.de
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au f Z e i c H n u n g e n  Ü B e r  d e n  e i n s at Z  V o n 
p f L a n Z e n s c H u t Z m i t t e L n  i m  J a H r

anwendungs-
datum

tt.mm.JJJJ

Behandelte 
fläche

eingesetztes
mittel

wirkstoff
aufwand je 

flächen- bzw. 
gewichtseinheit

name 
des anwenders
name, Vorname

tabelle zur dokumentation des einsatzes von Pfl anzenschutzmitteln (Kopiervorlage) 





deutscher fußball-Bund
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