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Nitrogen mass balances of a turf sward in a lysimeter trial
Reinhardt Hähndel, Wolfgang Weigelt und Alexander Wissemeier, Limburgerhof

Introduction

Contamination of ground – water reser-
ves with nitrate nitrogen concerns wa-
ter industry, consumers and agricultu-
rists. From heavy fertilizer applications
to agricultural and horticultural crops, a
part of the applied nitrogen can be lea-
ched into deeper soil layers (Hähndel
und Dressel, 1996). It could be shown
that from a turf- grass sward, the N los-
ses by leaching are very low, with 5 –
10 kg/ha even at high fertilizer rates
(Petrovic 1990, Skirde, 1992; Dressel et
al., 1998), and thus much lower than
with other forms of land use. N losses
by leaching from soils in agricultural or
horticultural use were measured to be
about 50 kg/ha N, even without any fer-
tilizer-N application for many years
(Dressel, 1992). Only when excessive
quantities of N were applied to intact
turf sward, such as 800 kg/ha N, consi-
derably N amounts were found in the
eluate from a Golfgreen turf – grass ly-
simeter with sand construction (Hardt
and Schulz, 1995). Available data indi-
cate that there is little N loss from
sports turf by leaching, and it is not cle-

soil compaction by heavy wear. Intensi-
ve rooting of the grass plants and high
root turn-over, together with exudation
of carbohydrates from roots, may sup-
ply high amounts of easily decomposa-
ble organic matter. There is only little
information available about quantitative
losses of gaseous nitrogen oxides from
turf-grass areas. Mancino et al. (1988)
reported high denitrification rates in
water saturated silt soils with Kentucky
bluegrass in a growth chamber. Starr
and DeRoo (1981) supposed certain
gaseous losses from their turf grass
plots without irrigation, especially
shortly after application of urea formal-
dehyde-containing fertilizers. Conform
with these authors, Miltner et al. (1996)
also did not distinguish between gase-
ous N losses from denitrification and
from ammonia volatilization. They ob-
served an N recovery after 15N-labelled
urea-fertilizer applications of 70 to
109% in plant and soil, thus postula-
ting that losses by denitrification could
be considerably. Since soil air analyses
are not feasible on a long-term basis in
field trials – unless with tremendous
technical input, we decided to calcula-

ar where all the nitrogen does remain.
High amounts of the nutrients can be
recovered in clippings and thatch ma-
terial from verticutting (Dressel et al.
1998). Furthermore, it can be assumed
that in sand constructions low in organ-
ic matter, immobilisation of mineral ni-
trogen will take place, as well as the
accumulation of organically bound ni-
trogen in soil organic-matter, depen-
ding on the climax characteristics and
the maintenance practice of the re-
spective site. 

For several years now, there is an on-
going discussion about the emission of
climate relevant gases from agricultural
land. Besides ammonia losses from
urea applications and from cattle pro-
duction, the main focus is on gaseous
nitrogen oxides. These are formed by
denitrifying bacteria in the soil, when
there is lack of oxygen and when easily
decomposable carbon is present (La-
lisse-Grundman et al., 1988). Besides
this, N2O-emission may also occur as a
bypass reaction during nitrification
(Weiske et al., 2001). On sports turf pit-
ches, lack of oxygen often results from

Résumé:
Dans un échantillon de gazon sur un sous-
sol sableux on analysa cinq années durant
quels effets avaient différents engrais sur sa
croissance et sur l´absorption de l´azote.
Pour ce faire on utilisa des engrais contenant
différents taux de IBDH ainsi que des engrais
granulés en quantités différentes. On déter-
mina l´affouillement de l´azote ainsi que le
taux d´azote contenu dans l´herbe coupée et
le produit du démoussage. Pour pouvoir éta-
blir le bilan en azote du sol on en calcula sa
teneur exacte au début et à la fin de l´expé-
rience. On obtint les résultats suivants : 

• différences négligeables entre les engrais
analysés 

• environ 50% de l´engrais azoté dans
l´herbe coupée

• environ 50% de l´engrais azoté accumulé
en surface sous forme d´azote organique
; en cinq ans ce taux azote augmenta de
100 à 196 g d´azote/m2. 

• en tenant compte de la moyenne des
cinq années et des engrais analysés
l´affouillement de l´azote s´éleva à 0,5
g/m2 ( 5kg d´azote / ha, 1,6% d´engrais
azoté).

Dans la moitié des engrais analysés on re-
trouva au total 108% de l´azote épandu dans
les plantes, le sol et l´eluat. En conséquence
on peut déduire que, lorsque les gazons sont
peu abîmés et qu´on utilise les engrais testés,
il n´y a pas de pertes notables d´azote sous
forme gazeuse.

Summary: 
We conducted a lysimeter trial over five
years, with turf on sand construction. Differ-
ent types of N fertilizers, like different IBDU-
containing slow-release fertilizers and coat-
ed fertilizers with different amounts of coat-
ed granules were compared. We analysed
leached N and the amounts of N in clippings
and verticut material. To calculate an N-
mass-balance the total-N content of the soil
at beginning and end of the trial were
analysed. The following results were
achieved:

• The differences between the different
fertilizer types were not very pronoun-
ced

• About 50 % of N from fertilizer
application were recovered in the
clippings 

• About 50% of N from fertilizer was
accumulated as organically bound
nitrogen in the soil; within these five
years the amount increased from 100 to
196 g N/m2

• N-Leaching was about 0.5 g N/m2 per
year as a mean of all tested fertilizers (5
kg N/ha, 1.6 % of total applied N)

As a mean of the tested fertilizers we de-
tected 108 % of applied N in plants, soil
and leachate. Thus possible gaseous N-
losses from turf without wear can be con-
sidered as negligible when the tested fertil-
izers are applied.

Zusammenfassung
In einem Rasenlysimeter mit Sandaufbau
wurde die Wirkung verschiedener Dünger
auf Wachstum und N-Verbleib über fünf
Jahre geprüft. Dabei kamen Dünger mit
unterschiedlichen Gehalten an IBDH als
auch Dünger mit unterschiedlichen Anteilen
an umhüllten Granalien zum Einsatz. Es
wurden die N – Auswaschung, die N –
Menge im Schnittgut sowie im Verticutier-
material erfaßt. Zur N-Bilanzierung wurden
die Gesamt – N- Gehalt im Boden zu Beginn
und Ende des Versuches ermittelt. Folgende
Ergebnisse wurden erzielt:

• Die Unterschiede zwischen den
geprüften Düngern waren gering

• Ungefähr 50% des Dünger-N wurden im
Schnittgut wiedergefunden

• Ungefähr 50% des Dünger-N haben
sich als organisch gebundener
Stickstoff im Oberboden akkumuliert;
innerhalb von 5 Jahren erhöhte sich die
N-Menge von 100 auf 196 g N/m2

• Die N-Auswaschung betrug im Mittel der
Jahre und der geprüften Dünger 0,5 g
N/m2 ( 5 kg N /ha, 1,6% vom Dünger –
N)

Im Mittel der geprüften Dünger fanden wir in
Pflanze, Boden und Bodeneluat insgesamt
108% des ausgebrachten Stickstoffs. Aus
diesem Sachverhalt kann geschlossen
werden, dass es bei Rasen ohne Belastung
bei Verwendung der geprüften Dünger keine
nennenswerten gasförmigen N – Verlusten
gab.
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Material and Methods

The trial was conducted at BASF Agri-
cultural Center Limburgerhof in the up-
per Rhine valley in southwest Germany.
During the five years trial (1996 – 2000)
the mean annual temperature varied
between 9.3 and 11.6°C (mean
10.7°C), and the annual precipitation
varied between 510 and 649 mm (mean
562 mm).

The trial was established as lysimeter
experiment in late summer 1995 with
sports- turf sod (L. perenne and P. pra-
tensis) and with four replications. Each
lysimeter had a surface of 1m2 and a
soil depth of 1m. The sand constructi-
on was built according to DIN 18035
for sports fields. Soil-particle size dis-
tribution and nutrient content of the up-
per soil layer are given in Table 1.

During the trial, the turf was cut some
20 times a year and verticut once a ye-
ar. In addition to natural rainfall, irrigati-
on with 190 – 250 mm water per year
was supplied.

We applied 3x10 g N/m2N in March, Ju-
ne, August and the minimal fertilized
plots received 3x1 g N/m2 to ensure
survival of the sward. To establish the
sward, we applied 10 g N m2 at sod-
ding in 1995. The P2O5, K2O and MgO
supply was adjusted simultaneously,
by using a compound fertilizer 15-9-
15+2 for this application. The different
fertilizers, which were compared at the
same N rates, are compiled in Table 2
and include different IBDU-containing
fertilizers and polymer-coated fertilizers
in different amounts of coated granu-
les.

We determined the total N content of
the soil and the sward at beginning of
the trial and after termination of the trial
by end of spring 2001. The eluates of
the lysimeter plots were collected in re-
gular intervals and the pooled N sam-
ples were analysed twice a year for N
and nitrate. In clippings and verticut
material, respectively, content and
amount of N, P, K, Mg and S were ana-
lysed as well as dry matter production.

Statistical calculations were done by
SNK-test. Different letters indicate sig-
nificance at p < 0.05.

Results and Discussion

The dry matter production of the clip-
pings and the nutrient removal with the
clippings and the verticut material are
compiled in Table 3. Application of
completely coated fertilizer resulted in
lowest dry matter production and nu-
trient uptake. The addition of non coa-
ted granules increased N-efficiency.

Nutrient content
in

Particle size distribution
soil depth

0–15 cm 0–15 cm 15–100 cm

P2O5

K2O

Mg

org. C

Total N

pH

19 mg/100 g soil (CAL)

15 mg/100 g soil (CAL

4 mg/100 g soil (CaCl2)

0.025 %

0.03 %

7.3

3.5–2.0 mm

2.0–0.6 mm

0.6–0.2 mm

0.2–0.06 mm

< 0.06 mm

0

7.4

66.0

21.9

4.4

0

15.5

74.6

9.7

0

Table 1: Nutrient content and particle size distribution of the soil
(Turf lysimeter trial 1996 – 2000; Limburgerhof)
Nährstoffgehalte und Korngrößenverteilung des Bodens
(Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; Limburgerhof)

Table 2 Nutrient composition and N – forms of tested fertilizers
(Turf lysimeter trial 1996 – 2000; Limburgerhof)
Nährstoffzusammensetzung und N – Formen der verwendeten Dünger 
(Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; Limburgerhof)

Fertilizer Formular
nutrient content
(N+P2O5+K2O+MgO)

N-forms

Floranid permanent

Floranid Turf

Floranid N 32

NPK coated, 100 %

NPK coated,   50 %

15+9+15+2

20+5+8+2

32+0+0+0

15+5+20+2

15+5+20+2

4.2% NO3-N; 5.8% NH4-N; 5.0% IBDU-N

4.1% NO3-N; 6.4% NH4-N; 9.5% IBDU-N

29% IBDU-N; 3% NH2-N

7% NO3-N; 8% NH4-N, 100 % coated 
granules

7% NO3-N; 8% NH4-N, 50 % coated
granules

Table 3: Dry matter production of clippings and nutrient removal with clippings and verti-
cut material of turf (Turf lysimeter trial 1996 – 2000; Limburgerhof)
Schnittgut – Trockenmasseproduktion und Nährstoffentzug mit Schnitt – und
Verticutiergut von Rasen (Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; Limburgerhof)

% of fertilizer-N

Leachate Verticut materia Clippings Total

Floranid Permanent

Floranid Turf

Floranid N 32

NPK coated, 100%

NPK coated,   50% 

1.1 a

1.9 a

1.4 a

1.1 a

2.0 a

1.8 ab

1.8 ab

3.0  a

2.8  a

1.1  b

52.3 a

56.2  a

52.2 a

49.3 a

54.3 a

56.4 a

61.8  a

57.9 a

54.3 a

59.3 a

Table 4: N – leaching and N – removal with turf clippings and verticut material at different
fertilizer applications (Turf lysimeter trial 1996 – 2000; Limburgerhof; fertilizer
applications: 3 x 10 g/m2 N/a)
N – Auswaschung und N – Entzug mit dem Schnitt- und Verticutiergut bei Ver-
wendung verschiedener Dünger (Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; Limbur-
gerhof; Düngung: 3 x 10 g/m2 N/a)

te N mass-balances in a lysimeter to
estimate possible losses of gaseous ni-

trogen compounds from turf, receiving
different types of N fertilizers. 

Fertilizer Clippings

dry matter

(g/m2/a)

N P2O2 K2O
(g/m2/a)

MgO S

Minimal fertilization

Floranid Permanent

Floranid Turf

Floranid N 32

NPK coated, 100 %

NPK coated,   50 %

230 b

566 a

577 a

572 a

543 a

568 a

4.4 b

19.0 a

20.1 a

19.3 a

18.5 a

19.4 a

1.6 b

6.1 a

6.3 a

6.1 a

5.9 a

6.0 a

3.1 c  

16.2 a

16.7 a

14.6 b

15.3 ab

15.8 ab

0.8 b

1.8 a

1.8 a

1.9 a

1.8 a

1.8 a

0.5 c 

2.1 b

2.8 ab

2.1 b

2.3 a

2.3 a
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Compared to the completely coated
fertilizer, the IBDU-containing fertilizers
showed slightly better nutrient efficien-
cies.

The percentages of the applied N, re-
covered in clippings and thatch materi-
al from verticutting, are given in Table
4. About half of the applied nitrogen
was recovered in the clippings. The
amount of N in verticut material appe-
ars to be small, but it has to be consi-
dered that we verticut only once a year,
thus at higher frequency this amount
would likely increase. N leaching was
quite small, only between 1 and 2% of
applied N was found in the leachate,
which is in line with data in the above-
mentioned literature. Between 40 and
50% of N were not recovered in plants

and leachate, thus this N must have
been incorporated into the soil or must
have disappeared as gaseous losses.

The N amounts in the soil are included
in the N mass-balance of the different
treatments (Table 5). In the fertilized
plots, accumulation of 82 to 111 g
N/m2 was found, which reflects a high
percentage of the applied N. These
amounts corresponded quite well with
the saldo from input and output in the
upper part of Table 5, which was calcu-
lated to account for between 66 – 75 g
N/m2. Since the differences in N – saldo
and N-content between the tested fer-
tilizers were not significant, further cal-
culations were done with the mean va-
lue of the fertilized plots. The results
are given in Figure 1. It can be seen

that slightly over 100% of the applied
nitrogen could be recovered in leacha-
te, soil and plants. Thus any significant
gaseous N losses as NH3 or N oxides
from turf can be excluded under the
conditions of the conducted trial.

Conclusion

According to these results, there is no
evidence for N losses as NH3 or gase-
ous N oxides from turf without wear,
when fertilized with the tested fertili-
zers. Thus turf grass seems not to con-
tribute to N-oxide pollution of the at-
mosphere. However, this experiment
gives no information about the denitrifi-
cation from turf-grass pitches under
heavy wear. In a compacted, tempora-
rily water saturated soil, of e.g. a soc-
cer pitch, conditions could be more fa-
vourable for denitrification.
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Table 5: N – mass balance of turf at different fertilizer applications (Turf lysimeter trial 1996 – 2000; Limburgerhof; g/m2 N)
N -Massenbilanz von Rasen bei Verwendung verschiedener Dünger (Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; Limburgerhof; g/m2 N)

fertilization
minimal

F. Permanent Floranid
Turf

Floranid 
N 32

NPK
100 %
coated

NPK
50 % 

coated

N-input
Fertilizer 1995

Precipitation +  Irregation

Fertilization 

Total

10

10

15

35

10

10

150

170

10

10

150

170

10

10

150

170

10

10

150

170

10

10

150

170

N-output
Clippings+ Verticut material

Leaching

Total

22.0

1.1

23.1

95.0

2.9

97.9

100.5

3.8

104.3

96.5

3.2

99.7

2.5

2.8

95.3

97.0

4.0

101.0

Saldo (input minus output) + 11.9 + 72.1 + 65.7 + 70.3 + 74.7 + 69.0

Sward + Soil (0-10 cm) 1995

Sward + Soil (0-10 cm) 2001

100.4

153.5

100.4

182.7

100.4

186.8

100.4

211.5

100.4

204.5

100.4

208.8

Difference in soil N-content
(2001 minus 1995) + 53.1 + 82.3 + 86.4 + 111.4 + 104.1 108.4

CA/D

100

160

196

3

10

95

0

100

200

300 270 (100 %) 294 (108 %)

Soil 1996*) 
+ N-input

Soil 2001*)

+ N-output

N-content in 10-90 cm unchanged from 1995 until 2001

Rain + Irrigation

N-fertilizer

N in Soil + Sod

Clippings +

Verticut material

Sward + Soil

Leaching
* Sward 0-2 cm + Soil 2-10 cm

g
 N

/m
2

Figure 1: N – mass balance of a turf sward (Turf lysimeter trial 1996 – 2001; Limburgerhof;
mean of different fertilizers)
N – Massenbilanz einer Rasennarbe (Rasenlysimeterversuch 1996 – 2000; 
Limburgerhof; Mittel verschiedener Düngemittel)
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„Die Anwendung der Kernspintomographie auf spezifische Proble-
me im Sportplatzbau, insbesondere bei Fragen der Struktur und
Wasserbewegung“
Dietmar Matthies, Bettina Wolf, Regine Wurnig und Carl Ganter, München-Freising

Problemstellung

Eine mangelhafte Drainage bzw. ein zu
geringer Wasserschluckwert führt bei
ungünstigen Witterngsbedingungen zu
einer schnllen und lang andauernden
Beeinträchtigung des Spielbetriebs.
Dies kann einerseits durch Einbaumän-
gel oder der Verwendung ungeeigneter
Gerüstbaustoffe hervorgerufen sein,
andererseits natürlich auch durch einen
Spielbetrieb bei zu hoher Bodenfeuch-
te. Ungeachtet dessen, ob es sich um
originär oder sekundär verursachte
Mängel handelt, kann das Problem im-
mer auf einen Strukturmangel in der

Rasentragschicht zurückgeführt wer-
den. Eine über längeren Zeitraum an-
haltende Vernässung führt in der Regel
zu einem anaeroben Bodenmilieu und
einer schadhaften Rasennarbe. Nach
einem mäßigen Abtrocknen können zu-
sätzliche  Zementierungsphänomene
auftreten. Im günstigsten Fall schaffen
Aerifizierungsmaßnahmen Abhilfe, ge-
gebenenfalls muß jedoch die Rasen-
tragschicht erneuert werden – beides
mit unerwünschten ökonomischen
Konsequenzen verbunden.

Bislang bietet das übliche analytische
Instrumentarium nur eine begrenzte

Hilfe, um die Ursache und damit ver-
bunden die Verantwortlichkeiten zu klä-
ren. Dies fängt im Prinzip bei der Eig-
nungs- und Kontrollprüfung an und en-
det letztlich beim Fachgutachten vor
Gericht. Als Beispiel sei hier die Be-
stimmung des Wasserschluckwertes
genannt. Sie findet im Prinzip an einer
„black box“ statt – dem von einem
Stahlzylinder ummantelten Prüfkörper.
Er läßt über die beiden Grenzflächen
hinausgehend keine Einsichten in den
eigentlichen Bodenköper zu. Aussagen
über die Ursache eines geringen mod.
kf-Wertes sind nicht möglich, obwohl
deren Kenntnis entscheidend für eine

Zusammenfassung
Die Kernspintomographie ist ein seit Jahren
bewährtes Verfahren in der medizinischen
Diagnostik. Technische Verbesserungen
erlauben nun mehr auch den Einsatz im
bodenkundlichen Bereich. Aufgrund der
räumlich hoch aufgelösten, schnellen und
selektiven Messung von Wasser bietet sie
eine vorzügliche Möglichkeit, insbesondere
Fragen der Drainage, Wasserausbreitung
und –verteilung quantitativ mit höchster
Präzision zu untersuchen. Zudem bildet das
Wasser Internstrukturen der Probe ab, die
mit anderen Verfahren zerstörungsfrei nicht
erfassbar sind. Somit lassen sich zwei
wichtige Parameter – Struktur und
Wasserbewegung – simultan erheben und
öffnen ein neues analytisches Fenster in der
Ursachen-Wirkungsforschung. Ihr Potential
wird beispielhaft an Prüfkörpern zur
Bestimmung des Wasserschluckwertes und
einem Unterflur-Bewässerungsschlauch
aufgezeigt.

Summary
Since many years nuclear-magnetic-reso-
nance tomography is well proven in medical
diagnosis. Technical improvements made it
applicable to soil science research, recently.
Due to its high spatial resoluted, rapid and
selective measurement of water it offers an
excellent opportunity to answer questions in
the field of drainage, water dissemenation
and distribution on an outstanding level of
precision. In addition water depicts the in-
ternal structure of the sample, which is usu-
ally not accessible nondestructively. There-
fore, two main parameters – structure and
water movement – become measurable si-
multaniously opening new possibilities in
cause and effect related research. Its analyt-
ical potential is demonstrated by test sam-
ples for the measurement of the saturated
hydraulic conductivity and a subsurface irri-
gation system.

Résumé
L´imagerie par résonance magnétique (IRM)
est depuis des années un procédé ayant fait
ses preuves en médecine et plus particulière-
ment en matière de diagnostique.Des amé-
liorations techniques permettent maintenant
de mieux l´employer dans l´agrologie. Etant
donné qu´il est ainsi possible d´observer l´eau
en trois dimensions dans l´espace d´une fa-
con rapide et très détaillée, ce procédé offre
une possibilité avantageuse de répondre à la
fois concrètement et précisément aux ques-
tions posées par le drainage, le traitement et
distribution des eaux. De plus, la structure in-
terne de l´eau dans l´échantillon ne serait pas
visible autrement, tout autre procédé la dé-
truisant irrémédiablement. On peut ainsi éta-
blir simultanément deux paramètres – la
structure et le mouvement de l´eau – et ouvrir
une nouvelle voie en recherche fondamentale
dans l´analyse de ses origines et de son ac-
tion. Ce potentiel apparaît de facon exem-
plaire dans les appareils de contrôle fixant la
valeur d´absorption d´eau et dans le tuyau
d´arrosage souterrain.
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adäquate Problemlösung oder die
Feststellung der Verantwortlichkeit ist.
So kann die mangelnde Drainage eines
Spielfeldes durch einen oberflächenna-
hen und geringmächtigen Verdich-
tungshorizont bedingt sein, der jedoch
okular am Bodenprofil nicht erkennbar
ist. In diesem Fall wäre eine Aerifizie-
rung ausreichend, um das Problem zu
beheben. Liegt die Ursache aber bei ei-
nem ungeeigneten Gerüstbaustoff, wä-
re u.U. nur ein kompletter Austausch
der Rasentragschicht zielführend – ein
Phänomen, zwei Ursachen und zwei
völlig unterschiedliche finanzielle Aus-
wirkungen (von Haftungsfragen mal
ganz abgesehen). Besonders heikel ist
natürlich die Frage der Eignungs- und
Kontrollprüfung bezüglich mod.kf an
Prüfkörpern, die nach DIN 18035, Teil
4, hergestellt sind. Ihnen wird unter-
stellt, daß sie homogen in ihrer Intern-
struktur sind und reproduzierbare
mod.kf-Werte erbringen. Das dies bei
weitem nicht der Fall ist, werden fol-
gende Ausführungen zeigen und damit
die Frage nach der Güte der Prüfungen
aufwerfen.

Ein weiterer Punkt von sportplatzbauli-
cher Relevanz ist die Bewässerung mit
Unterflursystemen. Vor dem Hinter-
grund der Klimaveränderung wird Was-
ser zukünftig in vielen Regionen noch
knapper und teurer werden. Die Fragen
nach dem optimalen Einbauabstand
und der geeigneten Einbautiefe be-
stimmen Kosten und Effizienz des Sys-
tems. Zielgerichtete Aussagen zur tat-
sächlichen kapillaren Steighöhe und
der lateralen Wirkung erfordern wieder-
um Detailkenntnisse zur Struktur und
der von ihr beeinflußten Wasseraus-
breitung.

Die hier skizzierten Fragestellungen er-
fordern einen neuen analytischen An-
satz, der idealerweise die Fragen nach
Struktur und Wasserfluß simultan am
identischen Objekt beantworten kann.
Diese Möglichkeit bietet die Kernspin-
tomographie, die seit Jahren zum Stan-
dardrepertoire der medizinischen Diag-
nostik gehört. Der technische Fort-
schritt auf diesem Gebiet stellt heute
Kernspintomographen zur Verfügung,
die hinsichtlich ihrer räumlicher Auflö-
sung und Geschwindigkeit derartig
zielgerichtete Substratuntersuchungen
zulassen.

2. Die Kernspintomographie

Die physikalischen und technischen
Grundlagen der Kernspintomographie
(NMR) sind äußerst komplex und sollen
hier nur in allgemeinverständlicher und
sehr vereinfachter Form wiedergege-
ben werden. Wasserstoffprotonen kann

man sich als kleine Magneten vorstel-
len (Dipol-Moment), die in einem äuße-
ren Magnetfeld parallel ausgerichtet
werden können. Dazu verfügt die NMR
über große Magnetspulen die ein über
10000-fach stärkeres Magnetfeld als
die Erde erzeugen (Abb. 1). Erzeugt
man einen magnetischen Störimpuls
senkrecht zum diesem Magnetfeld,
werden die Wasserstoffprotonen kurz-
zeitig ausgelenkt. Dabei entsteht ein
messbares Signal, das nach Ort und
Stärke räumlich hochaufgelöst be-
stimmt werden kann. Da in unserem
Fall die Wasserstoffprotonen vom Was-
ser herrühren (andere Stoffe, die auch
Wasserstoffprotonen tragen, können
hier von der Menge her vernachlässigt
werden), entspricht die Signalstärke
dem Wassergehalt am Ort. Allerdings
ist der Vorgang der Messung wesent-
lich komplizierter: Dabei wird eine Rei-
he von Störimpulsen gesendet, die
nach Zeit, Stärke und Gradient dem
Untersuchungsobjekt angepasst wer-
den müssen, um optimale Signale zu
erhalten. Diese können dann mittels
umfangreichen mathematischen Be-
rechnungen in ein typisches NMR-Bild
umgeformt werden.

Wie bei allen tomographischen Verfah-
ren gilt auch hier der Zusammenhang
zwischen Auflösung und Messzeit, d.h.
je geringer die Messzeit, desto geringer
die räumliche Auflösung bzw. umge-
kehrt. Im Falle einer Wasserverteilungs-
messung, einem quasi statischen Fall,
kann die Messzeit verlängert und somit
die Auflösung optimiert werden. Kom-
men dynamische Prozesse zur Unter-
suchungen, z.B. die Wasserausbrei-
tung während einer Bewässerung,
müssen möglichst kurze Messzeiten
zulasten der Auflösung gefahren wer-
den. Es handelt sich also um ein typi-
sches Optimierungsproblem. Unge-
achtet dessen sind heutige NMR-Gerä-
te für die Bearbeitung bodenkundlicher

Fragestellungen bestens geeignet, da
sie unter günstigen Bedingungen eine
Wassergehaltsauflösung von bis zu
0,25 Vol.-% bei einer räumlichen Auflö-
sung von 0,4 mm3 zulassen.

3. Anwendungsbeispiele

Nachfolgend soll das Potential der
NMR anhand zweier Beispiele verdeut-
licht werden. Der statische Fall, die in-
direkte Darstellung der Struktur, erfolgt
an zylindrischen Prüfkörpern, wie sie
typischerweise für die Eignungs- und
Kontrollprüfung verwendet werden. Ein
Bewässerungsversuch mit einem Un-
terflursystem repräsentiert den dyna-
mischen Fall.

3.1. Die Internstruktur eines Prüf-
körpers

Zur Untersuchung der Internstruktur
wurden vier Prüfkörperserien herge-
stellt: Zwei, die trocken befüllt wurden
und nach der entsprechenden Wasser-
gehaltseinstellung statisch nach DIN
18035, Teil 4 (Serie 1) bzw. dynamisch
mittels Proctorgerät verdichtet wurden
(Serie 2). Bei der dritten und vierten Se-
rie erfolgte die Befüllung der Zylinder
im feuchten Zustand entsprechend
der DIN, um dann wiederum statisch
(Serie 3) und dynamisch (Serie 4) ver-
dichtet zu werden. Damit entsprach die
Serie 3 streng der DIN-Vorschrift.

Daraufhin wurden die gesättigte Was-
serleitfähigkeit in der NMR bestimmt.
Dabei war das Vorgehen der herkömm-
lichen mod.kf Messung hinsichtlich
Aufsättigung und Bestimmung der
Durchflußmenge pro Zeiteinheit ver-
gleichbar. Dem schlossen sich die Auf-
nahmen zur Internstruktur an. Dazu ließ
man die Proben ca. eine Stunde drai-
nieren. Dies war ausreichend, damit
sich die Internstrukturen indirekt über
unterschiedliche Wassergehalte abbil-
deten. Dabei traten in der vergleichen-
den Betrachtung deutliche Unterschie-
de zwischen den Varianten zutage.

Die Strukturen der trocken befüllten
Prüfkörper zeigt Abbildung 2. Sowohl
in der statischen als auch dynamischen
Verdichtungsvariante (Serie 1 bzw. 2)
ist der Befüllungsvorgang konserviert.
Das fischgrätenartige Muster mit den
zur Zylindermitte abfallenden hellen
Bereichen zeigt das wechselseitige
Einfüllen des Quarzsandes an. Dabei
repräsentiert die Helligkeit den Wasser-
gehalt: Je heller, desto feuchter. Dieses
typische Muster wird durch eine Korn-
größenfraktionierung hervorgerufen.
Während des Einfüllens rollen größere
Körner zur Mitte hin ab. Das an der
Oberfläche des Schüttkegels verblei-

Abb. 1: Der Kernspintomograph „Magne-
tom Sonata“ der Fa. Siemens am Klinikum
rechts der Isar der TU München. Die Mag-
netspule erzeugt im Inneren der Öffnung
ein starkes Magnetfeld. Hier sind im Hin-
tergrund Zylinderproben auf dem Patien-
tentisch erkennbar.
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GVD-Jahrestagung in Bayreuth
26. bis 30. Oktober 2005

Programmablauf:

Mittwoch, 26.10.05 ab 16 Uhr Anreise der Golfspieler

Donnerstag, 27.10.05 Deutsche Greenkeeper –
Meisterschaft 2005
Golf Club Oberfranken

ab 16 Uhr Anreise Tagungsteilnehmer
abends Mitgliederversammlung

Freitag, 28.10.05 ganztags Seminarprogramm
+ Industrieausstellung

abends Company-Night

Samstag, 29.10.05 vormittags Seminarprogramm
+ Industrieausstellung

nachmittags Exkursion
abends Abendessen

Sonntag, 30.10.05 vormittags Abreise

Für Begleitpersonen wird es am Freitag einen Ausflug geben.

Die Einladungen mit dem genauen Programmablauf und der Möglichkeit zu buchen, werden Sie voraussicht-
lich im Juli erhalten. Tagen werden wir im Arvena Hotel, www.arvena.de.

Fragen beantwortet gerne das Team der Geschäftsstelle unter 06 11/9 01 87 25.
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„Carpe diem!“ – Nutze den Tag! Das ist das Motto dieses Früh-
jahrs zumindest was den südlichen Teil Deutschlands betrifft.
Nach einem ungewöhnlich langen, schneereichen Winter folgte
eine dreiwöchige, sehr warme Tauperiode, das Gräserwachstum
setzte ein, das Herauswachsen der mehr oder weniger starken
Winterschäden schien nur noch eine kurze Frage der Zeit zu sein
… aber dann kam es doch anders!!! Bei Regen und Kälte bis fast
Ende Mai hieß es, die Zeit zu nutzen, in der Pflegemaßnahmen
erfolgen konnten. Aber jetzt steht ja der Sommer unmittelbar vor
der Tür!
„Carpe diem!“  - Nutze den Tag! Die demopark, Europas größte
Freilandausstellung dieser Art, öffnet ihre Pforten vom 12. bis 14.
Juni in Eisenach. Die erwarteten 20.000 Besucher bekommen
von über 300 Ausstellern auf ca. 250.000m2 eine Menge gebo-
ten, was Grünflächenpflege, Kommunaltechnik, Landschaftsbau,
Sportanlagen, Golfanlagen und Wegebau betrifft. Wie jedes Mal
ist der Greenkeeper Verband auch dieses Jahr mit einem Stand
vertreten. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich umfassend auf eng-
stem Raum zu informieren.
„Carpe diem!“ Eine andere Gelegenheit, den Tag zu nutzen, bietet
sich bei der 6. Don Harradine Memorial Trophy, die dieses Jahr
am 27. und 28. September in Bled in Slowenien ausgetragen
wird. Der slowenische Greenkeeper Verband hat sich größte Mü-
he gegeben, dieses traditionsreiche Turnier in bewährter Form
weiterzuführen und lädt Sie dazu sehr herzlich ein. Die Einladun-
gen gehen Mitte Juli in den Versand.
„Carpe diem!“ Nutzen Sie Ihren Tag während Ihrer täglichen Ar-
beit! Gerade im hektischen Alltag ist es so wichtig, abends mit ein
wenig Genuss zurückblicken zu können: „ja, ich habe den Tag ge-
nutzt, mir ist dies und jenes gelungen, ich habe ein wenig Spaß
gehabt“.
Diesen positiven Rückblick für die überwiegende Zahl der kom-
menden Tage in dieser Saison machen zu können, das wünsche
ich Ihnen und Euch!

Herzliche Grüße Ihr Hubert Kleiner

Liebe Kolleginnen 
und Kollegen, 
sehr geehrte Mitglieder,
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… selbst 
der Präsident
trägt es!
Ja, was denn, werden Sie sich
nun fragen? Die Rede ist von
unserem GVD-Hemd. Im ver-
gangenen Jahr eingeführt,
sieht man immer mehr Mit-
glieder, die in  diesem Hemd
bei offiziellen Anlässen eine
gute Figur machen und die Zu-
gehörigkeit zum GVD doku-
mentieren. Für alle, die bisher
gezögert haben, hier noch-
mals die Eckdaten: weiß oder
hellblau, Stickerei am Hem-
denkragen, 100% mercerisier-
te Baumwolle, bügelleicht, mit
oder ohne Krawatte zu tragen.
Sonderpreis 33 € incl.
MwSt./excl. Versand.
Bestellungen unter 02773–
6041 Fa. Breidenbach unter
Angabe der GVD-Mitglieds-
nummer und der Kragen-
größe.

Im Fonger 14 · 47877 Willich
Tel 0 2154/95 5150
Fax 0 2154/95 5164

www.peiffer-willich.de

Partner des Verbandes
Garten, Landschafts- und
Sportplatzbau Rheinland e.V.

Von

Profis
für

Profis

Verkauf Liefern Verlegen

� Spielrasen
� Schattenrasen
� Greensrasen
� Sportrasen –

auch in Großrollen

Fertigrasen von Peiffer:

GVD – Aktuelle Anzahl der MItglieder nach Regionen und Beitragsklassen

Anzahl (insgesamt): 903 165 213 104 143 210 67

18,27 % 23,59 % 11,52 % 15,84 % 23,26 % 7,42 %

Beitragsklasse Gesamt Baden- Bayern Mitte Nord Nordrhein- Ost
Württemberg Westfalen

Ehrenmitglied 3 1 1 1

Firmenmitglied 65 17 16 7 7 16 2

Fördermitglied 49 14 14 5 5 7 4

Golf-Club 33 7 4 6 6 10

Greenkeeper 302 44 87 33 39 71 28

Greenkeeper
im Ruhestand 19 5 2 3 3 6

Greenkeeper-
Mitarbeiter 87 20 16 12 14 19 6

Head-Greenkeeper 319 55 70 37 64 75 18

Platzarbeiter 24 1 4 4 6 9

Sonstige
(ohne Beitrag) 1 1

Liebe Mitglieder,
es widerstrebt uns ja schon ein wenig! Immer in der zweiten Aus-
gabe des Jahres müssen wir von Mitgliedern berichten, die trotz 2.
Mahnung ihren Beitrag nicht zahlen und dann ausgeschlossen
werden müssen. Trotz vieler Gespräche und Versuche der Ursa-
chenforschung hat sich auch dieses Jahr nichts daran geändert.
Schade!
Besonders freuen wir uns deshalb über unsere Neumitglieder, die
dieses Jahr sehr zahlreich zu uns gefunden haben. Sie wissen of-
fensichtlich den Nutzen einer Mitgliedschaft zu schätzen. Seien Sie
herzlich willkommen! Zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzuneh-
men, um unsere Leistungen für Sie abzurufen.
Damit wir auch in Zukunft Ihre Interessen schlagkräftig vertreten
können und unser Leistungsangebot für Sie erweitern können, be-
nötigen wir noch mehr Mitglieder. Aus diesem Grund hat der Vor-
stand in Zusammenarbeit mit uns eine neue Aktion „Mitglieder
werben Mitglieder“ ins Leben gerufen. Weitere Infos finden Sie im
Innenteil der Zeitschrift.
Viel Zeit haben wir bisher in die Erarbeitung unserer neuen Home-
page – unter alter Adresse- www.greenkeeperverband.de - ge-
steckt. In Zusammenarbeit mit der Firma gia-online haben wir ein
neues Konzept mit einer veränderten Struktur entwickelt. Neben
den allgemein zugänglichen Bereichen Verband, Aktuelles, Beruf,
Sponsoren und Info-Center wird es einen passwortgeschützten
Bereich für unsere Mitglieder geben. Dort werden Sie z.B. den
Musterarbeitsvertrag downloaden können oder Stellenangebote
einsehen können. Seien Sie gespannt drauf! Wir werden Sie über
unseren Newsletter kurz vor Fertigstellung und Freischaltung infor-
mieren.

Herzliche Grüße aus Wiesbaden

Birgit Stelzen Marc Biber
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Alle Jahre wieder … 
Zecke – der kleine saugende
Holzbock

Viel gravierender ist die durch
Bakterien verursachte Borre-
liose. Hier spricht man näm-
lich von 100.000 geschätzten

Kaum nähert sich das Früh-
jahr, so findet man in den Me-
dien eine Vielzahl von Berich-
ten über Zecken und den da-
mit verbundenen Krankheits-
bildern Borreliose und Hirn-
hautentzündung (FSME). Je-
der von uns weiß, dass da
irgendeine Gefahr lauern
könnte, doch die Hoffnung
„Mir wird schon nichts gesche-
hen“ lässt einen das Thema
rasch vergessen. Doch gerade
Sie als Greenkeeper gehören
zum am meisten gefährdeten
Personenkreis! 
Aus diesem Grunde habe ich
die wichtigsten Infos für Sie
zusammengefasst:
� Zecken sind ab 7 Grad Cel-

sius aktiv, d.h. vorwiegend
in warmen Monaten. 

� Sie leben in hohem Gras
oder Sträuchern bis 1,50
m Höhe.

� Vorkommen in ganz
Deutschland. 

� Sie verhaken sich mit ihren
Klauen an Kleidung oder
Haut.

� Der Biss ist schmerzlos
und das Blut saugen be-
ginnt nach ca. 4 Stunden.

� 40 % der Zecken können
Viren (können Hirnhauten-
zündung verursachen)
bzw. Bakterien (können
Borreliose verursachen)
übertragen. 

Wer jetzt denkt “Ist doch alles
nicht so tragisch, wozu gibt es
die Zeckenimpfung?“ ist aller-
dings auf dem Holzweg. Denn
mit der so genanten „Zecken-
impfung“ (zahlen die Kranken-
kassen und schützt 3 Jahre)
kann man sich nur gegen die
durch Viren ausgelöste Hirn-
hautenzündung (FSME) schüt-
zen. Und das sind gerade mal
300 gemeldete Fälle pro Jahr.

Erkrankungen pro Jahr. Und
davor kann man sich nur
durch die Vermeidung von Ze-
ckenstichen schützen.
Schutz bieten:
� Kleidung mit langen Bei-

nen und Armen, lange
Strümpfe.

� Arme und Beine zusätzlich
mit einem Zeckenschutz-
mittel ( z.B. Autan) aus der
Apotheke einreiben.

� Nach dem Aufenthalt den
Körper sorgfältig absu-
chen, besonders Leisten,
Kniekehlen und Achsel-
höhlen.

Sollten Sie bei der Suche eine
Zecke entdecken, entfernen
sie diese mit einer Zeckenzan-
ge oder –karte aus der Apo-
theke. Anschließend desinfi-
zieren Sie die Stelle mit Jod.
Bedenken Sie: nicht jede Ze-
cke muss infiziert sein, aber
die Möglichkeit besteht. Des-
halb: Beobachten Sie die Ein-
stichstelle und Ihren Körper
sorgsam. Beim Auftreten von
grippeähnlichen Symptomen,
Gelenkentzündungen und Rö-
tungen um die Einstichstelle
sollten Sie Ihren Arzt konsul-
tieren. Er wird eine eventuell
notwendige Behandlung ein-
leiten.

Birgit Stelzen
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Zum Thema „Topdressing zur
Entwicklung des Pflegehori-
zontes“ wurden die Greenkee-
per und deren Platzvorstände
zur Fühjahrstagung am 11.
April in den Golf-Club auf der
Wendlohe e.V. eingeladen.
Als Referenten standen Wolf-
gang Prämaßing von der Deu-
la Kempen sowie Ivan Morten-
son von der Firma Dansand
zur Verfügung.
Insgesamt folgten über 80
Greenkeeper und einige Platz-
vorstände dieser Einladung.
Neben dem Bericht des Vor-
standes als satzungsmäßige
Gegebenheit wurde der Haus-
halt 2005 vorgestellt und von
der Versammlung verabschie-
det. Weiterhin standen Wahlen
auf der Tagesordnung.
Unser langjähriger Sportwart
und 2. Vorsitzende Andy Kau-
ler stand nicht mehr für eine
Wiederwahl zur Verfügung. Be-
dingt durch seine neue berufli-
che Herausforderung als Tea-
ching-Pro entschied sich Andy
Kauler nach fünf Jahren für ein
Ausscheiden aus der aktiven
Vorstandsarbeit. Der Vorstand
und seine Mitglieder bedan-
ken sich für die Zeit und Ar-

beit. Danke Andy.
Zur Wahl zum 2. Vorsitzenden
wurde Holger Tönjes vom Vor-
stand vorgeschlagen und ein-
stimmig gewählt. Mit dem
gleichen Ergebnis wurde Oli-
ver Heyne gewählt, der für das
Amt des Schriftführers zur
Wiederwahl stand.
Im fachlichen Teil wurde von
Wolfgang Prämassing anhand
eines eindruckvollens Vortra-
ges die Notwendigkeit eines
regelmäßigen und an den
Wachs tumsverhä l tn i s sen
orientierten Topdressings dar-
gestellt. 
Aus der Lieferantensicht run-
dete Ivan Mortenson den fach-
lichen Teil ab, der über die
Produktpalette der Firma Dan-
sand referierte.
Interssant hierbei, dass diese
Firma seit kurzem ein Top-
dressmarerial mit Braunkohle
vorwiegend nach Großbrita-
nien und Schweden liefert.
Die anschließende Maschine-
vorführung mit allen Geräten
der verschiedenen Hersteller
zum Thema Topdressing run-
dete eine interessante Veran-
staltung ab.

Michael Paletta

Greenkeeper-Nord

Frühjahrstagung im Golf-Club
auf der Wendlohe e.V.

Neuer Vorstand Greenkeeper-Nord: v.l. B. Hargreaves, H. Schulz, O. Hey-
ne, M. Paletta, G. Hinzmann, H. Tönjes

Die Referenten W. Prämassing und Ivan Mortenson in Aktion

Maschinenvorführung in GC auf der Wendlohe e.V.

Professionelle Beregnungsanlagen 
für Gärten, Parkanlagen, Sport- und Golfplätze

PARGA GmbH  Tel.: 07144/205 -112, Fax: -103, Internet: www.parga-online.de

Wir begrüßen unsere neuen Mitglieder
Golf-Club Auf der Wendlohe e.V.
Nicole Davids/H.H.Eggers, Hamburg
Robert Hoppe, R. Hoppe Golfsportanlage, Lohmar
Tobias Krause, Golfanlage Gsteig, Lechbruck
Gregor Pruden, Bad Nauheim
Joe Rumney, Berlin
Claudia Schuchard, Wagenfeld
Paulo Simoes, Neckarsulm
John Walton, Hannover
Mechthild Fögeling, Ascheberg
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Regionalverband Mitte

Die Mitte hörte das Gras 
wachsen

tisch schlecht mit dunkelgrü-
nen Sorten. Aus gleichem
Grund, unerwünschte Fleckig-
keit, sollte trockenresistentes
Festuca arrundinacea nur mit
Poa pratensis gemischt wer-
den.  Eine Informationsquelle
der Rasenfreunde ist die RSM.
Im Golfbereich ist sie nicht so
gut geeignet. Die Abstufungen
sind unzureichend. Die nieder-
ländischen und die französi-
schen Listen bieten feinere
Merkmalsstaffelungen.
Die letzten zehn Jahre Züch-
tungsfortschritt haben den
Greenkeepern an Glück be-
schert: Mehr Narbendichte,
Rounduptoleranz, feinblättri-
gere Sorten und Salztoleranz.
Nach der Mittagspause berich-
tete Andreas Klapproth über
den neuen Arbeitskreis des
DGV. Er heißt Bewässerung.
Beteiligt sind Deula, Hohen-
heim, RP Darmstadt, drei Fir-
men und ein Greenkeeper. Es
geht um Vorbereitungen zu
Wasserbedarf, Genehmigungs-
verfahren und Beregnungsver-
teilung.
Peter Altmeyer ist seit 27 Jah-
ren mit dem Sportplatzbau
und Renovation verbunden.
Sein Thema war die Saat im
Anspritzverfahren mit Frisol.
Frisol ist ein Reststoff aus der
Antibiotikaherstellung. Es be-
steht aus 80% Pilzbiomasse
und ist an Tonminerale als Trä-
gerstoff gebunden. Der Nähr-
stoffgehalt beträgt für N :
P2O5 : K2O = 8 : 2 : 2. Ge-
mischt werden Saatgut, Frisol-
komponenten Kleber und
Holzfasern. Am Grün wird nur
Kleber und kein  Holz verwen-
det. Frisol Golf hat die feinere
Körnung der Tonminerale.
Beim Ausbringen sind speziel-
le Behälter notwendig, die

permanent rühren. Das ange-
klebte Saatkorn läßt die Wur-
zel besser in den Boden fin-
den. In der Trockenzeit sollte
der Auftraggeber für perma-
nente Feuchtigkeit sorgen,
sonst sind keine Erfolge zu er-
warten.

Die Frühjahrstagung am 29.
März hatte den GC Donners-
berg, Röderhof, am Fuße des
Nordpfälzer Berglandes als
Reiseziel. Die Anwesenheitslis-
te war mit dreißig Namen gut
gefüllt. Unsere Mitgliederver-
sammlung verlief ohne Be-
sonderheiten. Neu wurde
Hans Jürgen Emmermann,
Kassenführer im Ruhestand,
zum Kassenprüfer gewählt.
Dann hörten die Teilnehmer
drei Vorträge und eine Mittei-
lung.

Martin Bocksch leistet einen
Blick durch den Pflanzen-
schutzdschungel mit seinem
aktuellen Thema: Gesetzes-
konformer Einsatz von Pflan-
zenschutzmitteln in verschie-
denen Bundesländern. Wichtig
sind die Paragraphen 6, 15,
18.a, 18.b. Außerdem sind die
Begriffe Indikationszulassung,
Hauptzulassung, Sammelan-
trag, Sonderantrag für Wege
und Plätze und Spritztagebuch
in das Vokabelheft des Green-
keepers aufzunehmen und
dauerhaft zu verwenden.
Freunde mit Wissensappetit
wählen unter
www.rasenzeit.de die neues-
ten Informationen von Martin
Bocksch.

Gräserzüchtung

Martin Herrmann von Pro Se-
mentis erläuterte die Gräser-
züchtung und aktuelle Sorten.
Eine neue Sorte benötigt 15
Jahre bis zur Marktreife. Beim
ausdauernden Weidelgras
sind Blattbeschaffenheit und
Tiefschnittvertäglichkeit ver-
bessert. Achtung. Vorhandene
helle Unkräuter (z.B. P.trivialis,
P.annua) vertragen sich op-

Die Platzbegehung mit Head-
Greenkeeper Helmut Blumrö-
der rundete den Besuch am
Röderhof ab. Unser Dank geht
an den Golfclub Donnersberg
für die freundliche Aufnahme.

Walter Heß

• 

• 

• 

GVD auf der demopark dabei!
Vom 12. bis 14. Juni wird die diesjährige demopark erstmalig auf
dem Flugplatz in Eisenach-Kindel ihre Tore öffnen. 20.000 Be-
sucher werden erwartet! Wenn nur ein Bruchteil der Besucher
uns an unseren Stand D 432 besucht, werden wir alle Hände voll
zu tun haben. Wir wollen gemeinsam mit der DEULA Rheinland
und der DEULA Bayern informieren über das Berufsbild des
Greenkeepers und die Fort- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten.
Selbstredend werden wir natürlich auch die Vorzüge einer Mit-
gliedschaft in unserem Verband publizieren. Vor Ort werden sein:
Hennes Kraft als Vorsitzender des Regionalverbandes Mitte sowie
Birgit Stelzen und Marc Biber als Mitarbeiter der Geschäftstelle in
Wiesbaden.
Weitere Informationen zu Anreise etc. finden Sie unter 
www.demopark.de. Machen Sie sich auf den Weg – es lohnt sich!
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Hallo Allerseits aus Minnea-
polis!
Im vergangenen Jahr bot sich
mir sehr kurzfristig die Gele-
genheit, ein TORO-Stipendium
in den USA zu bekommen. Mir
wurde häufig die Frage ge-
stellt, warum ich einen siche-
ren Arbeitsplatz als Head-
Greenkeeper verlasse und das
auch noch mit 35 Jahren. Die
Frage ist sicher berechtigt, an-
dererseits bin ich noch verhält-
nismäßig unabhängig und
nach elf Jahren auf ein und
demselben Platz hatte ich das
Bedürfnis, etwas Neues in An-
griff zu nehmen. Hinzu kommt
sicher auch noch, dass ich ger-
ne reise und die Neugierde
auf die „ach so tollen Plätze“
im Ausland, so wie es unsere
Golfer häufig erzählen. Außer-
dem, schlägt man eine solche
Chance aus, wenn man sie be-
kommt? 

„Aufklärungsarbeit“

Ich hatte also die Gelegenheit,
alle Interessen unter einen
Hut zu bringen und vielleicht
auch ein wenig „Aufklärungs-
arbeit“ zu leisten. Nachdem
ich mich im vergangenen
Herbst nach Weiterbildungs-
maßnahmen im Winter im
Ausland erkundigt hatte, sagte

mir Franz Joseph Schulze-Es-
king, ich solle doch mal Char-
les Gregory von TORO anrufen.
Von da an wurde ich immer
weiter gereicht, bis ich beim
„Communication for Agricultu-
re Exchange Programm“
(CAEP) in Minnesota gelandet
bin. Jetzt ging alles relativ
schnell und die Informationen
wurden nahezu ausschließlich
per E-Mail ausgetauscht. Dr.
Steve Jones vom CAEP war
sehr hilfreich dabei und hat
mir alle notwendigen Informa-
tionen übermittelt, die für Vor-
bereitung, Anreise und Aufent-
halt notwendig sind. Nachdem
die Bewerbung Ende Dezem-
ber per Post verschickt wurde,
bekam ich Mitte Januar den
Bescheid, dass ich angenom-
men bin. Jetzt begann ein
wahrer Papierkrieg, der aber
durch die Hilfe von Dr. Jones
gut zu bewältigen war. Das
ging von den Formularen über
Lebensgewohnheiten, bis zu
den Wünschen, was man für
Schwerpunkte setzen möchte,
bis hin zu den Visa-Papieren.
Die Visa-Papiere kann man z.
T. aus dem Internet herunter-
laden (www.usembassy.de),
hier bekommt man auch viele
Infos über die Einreise, und z.T.
werden die Papiere vom CAEP
zugeschickt, insbesondere das

„DS2019 Visa“ und die Kran-
kenversicherung. Nachdem
man alle Papiere – inklusive
Passfotos (amerikanisches
Format) und Reisepass – zu-
sammen hat, macht man ei-
nen Vorstellungstermin bei der
US-Botschaft in Frankfurt oder
Berlin. Hierfür sollte man sich
etwas Zeit nehmen und keine
unnötigen Gegenstände mit in
die Botschaft nehmen, sonst
wird man direkt wieder abge-
wiesen. Hierzu gehören sämt-
liche elektronischen und
metallischen Gegenstände, so-
wie Handys.

Das Programm

Was ist das „CAEP“? Das „Aus-
tauschprogramm für Kommu-
nikation und Landwirtschaft“
ist eine Organisation mit Sitz
in Fergus Falls, Minnesota,
welches weltweit jungen Leu-
ten die Möglichkeit bietet, für
ein bis 1,5 Jahre in den USA
ein Praktikum in Verbindung
mit einer Weiterbildung an ei-
ner anerkannten Universität
durchzuführen. Die Organisa-
tion wurde 1986 mit Hilfe des
US-Außenministeriums ins Le-
ben gerufen. Vor etwa zehn
Jahren wurde die Golfplatz-
branche mit Hilfe der Firma
TORO, die das Programm fi-

nanziell unterstützt, in das
Programm aufgenommen. Der
Austauschschüler wird von ei-
ner zuständigen Person durch
das Programm begleitet. Die
Greenkeeper werden einem
Platz zugeteilt, auf dem sie ca.
9-10 Monate inklusiv Trai-
ningseinheiten arbeiten und
zwei Monate auf die Penn Sta-
te University/ Pennsylvania ge-
hen, um „Turf Grass Manage-
ment“ zu studieren. Die Penn
State University ist die aner-
kannteste Ausbildungsstelle
für Greenkeeper in den USA
und schaut auf fast 100 Jahre
Erfahrung in der Ausbildung
von Greenkeepern zurück. In-
fos bekommt man unter
caep@cainc.org oder beim
GVD von Marc Biber. Für die
Zukunft wird es für dieses Pro-
gramm ausführlichere Infos
geben, die in einer „Mappe“
zusammengestellt werden sol-
len und einen leichten Über-
blick über das Programm, mit
allen anfallenden Kosten ge-
ben werden.
Das Programm findet über-
wiegend im Staat Minnesota
statt. Der Flug dauert je nach
Fluglinie und Zwischenstopp
zwischen 13 und 20 Stunden.
Am Flughafen in Minneapolis
wird man in der Regel von sei-
nem Superintendent oder von
Dr. Jones vom CAEP abgeholt.
Da man von allen Leuten Hilfe
angeboten bekommt, sind die

Greenkeeping in den USA (Teil 1)



zu organisierenden Dinge vor
Ort relativ gut zu bewältigen.
Vorraussetzung ist allerdings,
dass man wenigstens ein we-
nig Englisch spricht und ver-
steht. Wenn man mit der Spra-
che Schwierigkeiten hat, be-
steht die Möglichkeit, auf eine
Sprachenschule zu gehen. In-
fos darüber bekommt man
ggf. von Helmut Ullrich von
TORO oder vom CAEP. Die Ge-
gend ist zwar sehr „deutsch-
stämmig“ und alle behaupten,
dass sie Deutsche wären, aber
keiner spricht deutsch. 
Bei der Suche nach einer
Unterkunft hilft der zuständige
Superintendent. Ebenso bei
allen notwendigen Dingen,
wie Sozialversicherungskarte,
Mietvertrag, Bankkonto, Ge-
schäfte und ggf. bei der Orga-
nisation eines Autos. Wichtig
ist, dass man dabei nicht
schüchtern ist und Fragen
stellt -auch ein Superintendent
kann keine Gedanken lesen!
Die Amerikaner sind sehr libe-
ral und offen und jederzeit be-
reit zu helfen. Ich habe die ers-
ten drei Nächte im Hotel über-
nachtet, bin dann für vier Wo-
chen in einer WG untergekom-
men und habe dann eine ei-
gene WG mit einem andern
Austauschstudenten aus Aus-
tralien gegründet. Man lernt
sehr schnell Leute kennen und
bekommt dadurch viel zu se-
hen. Ich muss sagen, dass ich
mich sehr schnell eingelebt
und von Anfang an auch wohl
gefühlt habe. Abgesehen von
der Sprache ist der Unter-
schied des Lebens in Minnea-
polis zu Deutschland nicht so
gewaltig, wie ich zu Anfang ge-
dacht hatte. 

Die Normalität

Nach etwa zwei Wochen Ein-
gewöhnung fing die „Norma-
lität“ an. Morgens zwischen
4.30-5.30 Uhr aufstehen, dann
gegen 5.30-6.30 Uhr zum

Feingranulate von COMPO:

Floranid® Eagle
24+5+10+Eisen+Mangan

Stickstoff-betonter Greens-Volldünger mit sehr

feiner Körnung und hohem Langzeitanteil.

Floranid® Eagle NK
20+0+20+3+ Eisen+Mangan

Fein granulierter Phosphat-freier Langzeitdünger für hochwertige Rasenflächen

wie Grüns und Abschläge. Mit Kali-betontem Nährstoffverhältnis, viel Magne-

sium und den Spurennährstoffen Eisen und Mangan.

Floranid® Master extra
19+5+10(+2)+Spurennährstoffe
Extra fein gekörnter Langzeit-Volldünger mit wichtigen Mikronährstoffen wie
Bor, Eisen, Kupfer, Mangan und Zink.

® = registrierte Marke

Eine feine
Sache
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Golfplatz und die auf einem
Golfplatz anliegende Arbeiten
durchführen, meistens bis ca.
16 Uhr. Ich arbeite seit dem 8.
April im Minikahda Golf Club
in Minneapolis. „Minikahda“
kommt aus der Sioux-Sprache
und bedeutet „an der Seite
von Wasser“. Das Clublogo
wurde von dem Schlachtschild
des Sioux-Häuptlings „Dog
Shield“ übernommen, der
1925 im Alter von 91 Jahren
starb. Der Club wurde 1898
von sechs Leuten gegründet,
die auf einem Hügel am Lake
Caloun Picknick machten.
Spontan wurde ein Neun-Lö-
cher-Platz gebaut. 1916 wurde
der Platz auf 18 Löcher er-
weitert und ständig weiterent-
wickelt, wobei auch der Um-
weltschutz immer eine Rolle
gespielt hat. Das Clubhaus ist
so alt wie der Platz und bein-
haltet unter anderem einen
großen Ballsaal. 1904 wurden
die ersten zwei Rasen-Tennis-
plätze gebaut. Heute gibt es
sechs Tartan-Plätze. 1936 er-
lebte Minneapolis einen be-
sonders heißen Sommer mit
43 Grad Celsius. Schnell wur-
de sich für den Bau eines gro-
ßen Schwimmbades entschie-
den, mit Aussicht auf den Lake
Calhoun und die „Downtown“
hinter dem Clubhaus. Wie
man sieht, ist die Geschichte
des Clubs lang und traditions-
reich und füllt ein ganzes
Buch. Auf dem Platz findet
man Denkmäler von Superin-
tendents und Leuten, die Be-
sonderes geleistet haben. Gro-
ße Turniere wurden hier in re-
gelmäßigen Abständen ge-
spielt und auch außerhalb des

Clubgeschehens hat der Club
an Projekten mitgewirkt. Wäh-
rend der ganzen Zeit wurde
der private Club von ca. 600
Mitgliedern finanziert.
Die Saison fängt Anfang April
mit einem „Clean up“ an, wo-
bei sich viele Mitglieder tref-
fen, um unter Aufsicht des
Superintendents den Platz von
Ästen und Blättern zu reinigen.
Ende Oktober wird der Platz
gesperrt. Durchschnittlich wer-
den in der Saison 27.000 Golf-
runden gespielt. Weil der Club
ständig bemüht ist, sich und
den Platz weiter zu entwi-
ckeln, wurden vor vier Jahren
einige Umbaumaßnahmen
durchgeführt. Heute steht die
Golfanlage auf Platz 78 der be-
sten klassischen Plätze der
USA. 

Personal
1 Superintendent
3 Assistent Superintendents
2 Mechaniker
2 Auszubildende
4 Aushilfen (4 Std./Tag)
18-20 Arbeiter (überwiegend
Mexikaner)
Das Pflegebudget beträgt
920.000 $/Jahr, 60  davon
werden für Löhne und Gehäl-
ter ausgegeben. In der Saison
arbeiten bis zu 32 Leute auf
dem Platz! 175.000 $ / Jahr
sind für Maschinenanschaf-
fung und Platzverbesserung
einkalkuliert. 
Die Beregnungsanlage um-
fasst ca. 1.200 Regner ein-
schließlich zweireihiger Fair-
way- und Roughberegnung.
Gesteuert wird das Ganze mit

2 Groundmaster TORO 3500D
(Sichelmäher)
1 Groundmaster TORO 3500D
(Spindelmäher)
1 Groundmaster TORO 345
(Sichelmäher)
1 TORO Multipro 5500 (incl.
Spritze)
2 Jacobsen HR5111 (Sichel-
mäher)
2 TORO Pro Cores 648Green
Aerifizierer
1 TORO Pro Core 880 Fairway
Aerifizierer
1 Verti-Drain Fairway-Greens-
Aerifizierer
6 Traktoren mit diversen An-
baugeräten
3 TORO Sand Pro 5020
3 TORO Workman 
3 Ransomes Cushman 
12 weitere Arbeitsfahrzeuge 
2 Salsco Greens-Rollers
2 Top Dresser
2 Chevrolet Trucks
Das sollte reichen für dieses
Mal, bis zum nächsten Bericht
wünsche ich allen Kollegen ei-
ne erfolgreiche Saison 2005.

Torsten Schmidt

Zur Person: Ausbildung als Baum-
schuler und Landschaftsgärtner.
1994–2004 beim Golfclub Gelstern
(Lüdenscheid/NRW) angestellt. 
Weiterbildung zum Greenkeeper bei
der DEULA Kempen. Seit 1998
Head-Greenkeeper in Gelstern. 
E-Mail: t.bluewater@gmx.de

Wir stellen aus im Freigelände Stand D / 454
Bernhard & CO.LTD., Wieblinger Weg 100, 
69123 Heidelberg, +49-6221-830263

EXPRESS DUAL + ANGLEMASTER, RAPID FACER + ROTAMASTER

Die Platzdaten
Bezeichnung Größe Schnitthöhe Mähintervalle

Gesamtgröße: 63 ha
Fairways: 10,5 ha 11,6 mm alle 2 Tage
Rough: 6,5 ha 6,35 cm alle 2 Tage
Tees 0,75 ha 8,8 mm alle 2 Tage
Grüns: 1,3 ha 3,1 mm jeden Tag
Approaches 8,8 mm alle 2 Tage
Bunker: 1,2 ha 8–10 cm jeden Tag
Wasser: 0,6 ha
Baumbestand/Wald: 4,5 ha

Greens, Tees, Collars sowie
Approaches werden mit Hand-
mähern geschnitten und die
Bunker von Hand geharkt (ins-
gesamt 96 Stück). Der Platz ist
von 1. November bis 31. März
generell gesperrt. Da die Sai-
son verhältnismäßig kurz ist,
sind gegen 9.30 Uhr fast alle
Mäharbeiten, Bunker, Pinposi-
tion, etc. fertig, um die Golfer
nicht mehr zu stören.

einer TORO „SitePro“ Anlage.
Die Maschinenliste ist so lang,
dass ich mich nur auf die Mä-
her und die größeren Pflege-
maschinen beschränke:
6 Grünsmäher TORO 1000
4 Abschlagmäher TORO 1600
1 Grünsmäher TORO Flex 21
1 Grünsmäher John Deere
3 Triplex TORO 3100
4 Fairwaymäher TORO 5200
1 Fairwaymäher Lesco

Durchschnittliche 

Klimadaten/Jahr

Regen 650 mm
Schnee 114 cm
Temperatur 12 °C
Höchsttemperatur ca. 36 °C
Tiefsttemperatur ca. -30 °C
rel. Luftfeuchte 70%
Sonnenstunden 7,16
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Spindelmäher … „Höhen und Tiefen in die richtige Parallelität zu brin-
gen, war manchmal nicht ganz einfach!“

Qualifizierte Platzarbeiter 
„Made by DEULA Kempen“
Die bewährte Qualifizierungs-
stufe für Mitarbeiter in der
Golfplatzpflege geht ins dritte
Jahr. Inzwischen hat sich der
Lehrgang, für Qualifizierte
Platzarbeiter in der Golf-
platzpflege zu einer festen
Größe etabliert. Am 7. März
trafen sich 20 Lehrgangsteil-
nehmer in der Kempener
DEULA. Manche Teilnehmer
brachten bereits einige Jahre
Pflegepraxis mit, andere berei-
teten sich mit diesem Lehr-
gang auf die zukünftige Pfle-
gearbeit auf der Golfanlage
vor.
Das Erfolgskonzept liegt in der
Mischung zwischen der Ver-
mittlung von wichtigen Zu-
sammenhängen und Kennt-
nissen, kombiniert mit der
Praktischen Unsetzung in der
Maschinenhalle der DEULA
und auf dem Golfplatz Haus
Bey. 
Das große Interesse und die
hervorragende Motivation der
Teilnehmer forderten und mo-
tivierten auch die Trainer in
besonderer Weise, was als
sich starker Motor für die Effi-
zienz und den Erfolg eines
Lehrgangs erwies.

Thematisiert wurde in den
zwei Wochen nicht nur die
klassische Golfplatzpflege.
Auch die vielfältigen Möglich-
keiten und Risiken der Pflege-
und Arbeitsmethoden, wurden
vorgestellt und ausführlich dis-
kutiert. Denn nicht nur Pflege-
fehler, sondern auch die Ge-
fahren für Umwelt und Ge-
sundheit gilt es, sensibel zu er-
kennen, um sie dann nach
Möglichkeit zu meiden.

Aufbau des Lehrgangs:
1. Kurzeinführung in theoreti-
sche Grundlagen.
2. Einweisungen und Übun-
gen in der Maschinenhalle.
3. Realistische Praxis auf dem
Golfplatz
4. Prüfung in schriftlicher,
mündlicher und praktischer
Form.
Schwerpunkt bei den Lehr-
gangsinhalten lag auf den
praktischen Tätigkeiten: 
– Bedienung, Wartung und

Einstellung von Maschinen
und Geräten auf dem Golf-
platz

– Mähtechnik
– Bunkerbau und Bunker-

pflege
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– Platzregeln, Platzeinrich-
tungen, Verhalten auf dem
Golfplatz

Kompakte theoretische Beiträ-
ge rundeten den Wissensstand
ab und ergänzten die Praxis:
– Einführung in belastbare

Rasenflächen, vegetations-
technische 

– Zusammenhänge Boden-
Wasser-Pflanze

– Arbeits- und Gesundheits-
schutz gemäß Gartenbau-
Berufsgenossenschaft

– Golfplatz und Spielbetrieb
Mit den Lerninhalten wurden
wesentliche theoretische
Grundlagen vermittelt, die das
Interesse nach mehr Wissen
weckte. In Kombination mit
der Praxis entstand bei der
Umsetzung in die praktische
Ausbildung für die Teilnehmer
nicht selten ein besonderes
„Aha-Erlebnis“. Vielfach ge-

DEULA  Rheinland Kempen  Head-Greenkeeper Weiterbildung
Kurstermine Weiterbildung zum Geprüften Head-Greenkeeper 2005/06:

Kurs-Nr. Inhalte Anmeldeschluß Blocktermin

Block 1: Management und Führung 02.11.2005 14.-25.11.2005
1.133 Kommunikationstraining 1 Woche
1.134 Professionelle Managementtechniken 1 Woche

Block 2: Management und Platzqualität 04.01.2006 16.01.-03.02.2006
2.135 Management und Betriebswirtschaft 1 1 Woche
2.136 Planung und Bau 1 Woche
2.137 Wetterkunde und Rasenkrankheiten 1 Woche

Block 3: Ökologie und Umweltzertifizierung (Exkursion) Juli/August 2006
3.138 Ökologische Optimierung von Golfplätzen

Umweltzertifizierung "Der Umwelt verpflichtet" Praxistage

Block 4: Ergänzung und Vertiefung Nov 06
4.139 Recht einwöchig

Betriebswirtschaft 2
4.140 Wassermanagement einwöchig

Bodenbiologie
Updates zur Düngertechnologie

Alle Kurse mit Teilnehmerbeschränkung! 
Änderungen vorbehalten! Unterrichtsinhalte können sich innerhalb der U-Blöcke in Zeit und 
Umfang verschieben!

Fortbildung zum Geprüften Greenkeeper/
Fachagrarwirt Golfplatzpflege Stand: 05.'05

Kurstermine 2005/06:
A-Einfürungskurs. 10 02.01. - 06.01.'06
A-Kurs 34 09.01. - 03.02.'06 * inkl. Motorsäge 30.01.bis 03.02.06
A-Kurs 35 30.01. - 24.02.'06  * inkl. Motorsäge 30.01.bis 03.02.06
B-Kurs 32 10.10. - 28.10.'05
B-Kurs 33 28.11. - 16.12.'05
B-Kurs 34/35 Herbst/Winter '06
C-Kurs 30 11.07. - 15.07.'05 Teil 1, Praxiswoche
C-Kurs 30 31.10. - 11.11.'05 Teil 2 in Kempen
C-Kurs 31 18.07. - 22.07.'05 Teil 1, Praxiswoche
C-Kurs 31 14.11. - 25.11.'05 Teil 2 in Kempen
C-Kurs 32/33 Sommer u. Herbst/Winter 2006

C-Kurs 30/31-Prüfung 19.12. - 21.12.'05
Platzarbeiterlehrgang 06.03. - 17.03.'06 nach AGQ Richtlinie Typ B

* Die A-Kurse 34 und 35 enthalten in der 4. Woche bzw. in der 1. Woche einen BG-anerkannten
Motorsägensicherheits- (incl. Zertifikat) und Baumpflegelehrgang.
Im B-Kurs sind Sachkundenachweis Pflanzenschutz incl. Prüfungsgebühr enthalten.
Die  Lehrgangsbegühren verstehen sich incl.  schriftlicher Informationsunterlagen und Lehrbriefe.

DEULA RHEINLAND GMBH
Krefelder Weg 41 · 47906 Kempen · Tel. 0 21 52 / 20 57 70 · Fax 0 21 52 / 20  57 99
http://www.deula-kempen.de (email: deula-rheinland@deula.de)
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reichte Handouts, besonders
in der Maschinenpraxis, schu-
fen die Möglichkeit, im Be-
darfsfall die Kenntnisse zu er-
weitern. Bei einer Platzbege-
hung mit dem erfahrenen He-
ad-Greenkeeper Thomas
Pasch wurde das Verständnis
für die Beurteilung der Pflege-
qualität, ökologisch wertvolle
Bereiche sowie die Unterhal-
tung von Platzeinrichtungen
und Markierungen geschärft.
Am Lehrgangsende absolvier-
ten die Teilnehmer eine Ab-
schlussprüfung, bestehend
aus einem schriftlichen Test
und einem mündlich-prakti-
schen Teil auf dem Golfplatz
sowie in der Maschinenhalle. 
Die Teilnehmer erhielten nach
erfolgreicher Teilnahme das
angestrebte Zertifikat der DEU-
LA Rheinland Bildungszen-
trum Kempen, nach den in-
haltlichen Vorgaben der AGQ.
Fazit
Der Platzarbeiter Lehrgang
stellt eine sinnvolle Ergänzung
zum Bildungsangebot für Mit-
arbeiter in der Golfplatzpflege
dar. Besonders für Mitarbeiter
mit überwiegend praktischen
Tätigkeiten ist dieser Lehrgang
eine sinnvolle Unterstützung

ihrer täglichen Arbeit. Für Eini-
ge bringt es Motivation, zur ge-
gebenen Zeit die „hohe Schule
des Greenkeepings“ mit dem
A-, B-, C- Kurs fortzusetzen. 
Wertvolle Unterstützung erfuhr
die Gruppe wieder auf der
Golfanlage „Haus Bey“.
Head-Greenkeeper Johannes
Weyers und seine Mannschaft
leiteten die Teilnehmer nicht
nur für verschiedene prakti-
sche Arbeiten an, sondern ris-
kierten dadurch auch mögli-
che Pflegefehler, die dann um-
gehend geklärt und sofort kor-
rigiert werden konnten. 
Bei der abschließenden Prü-
fung waren sie außerdem als
Jury tätig und konnten so den
Lehrgangserfolg ermessen. 
Besonderer Dank gilt dem Prä-
sidenten des Golfclubs Dr.
Hans Löffler und dem Ma-
nagement unter der Leitung
von Elmar Claus für Unterstüt-
zung und Geduld.
Sehr erfrischend waren Inte-
resse und Verständnis der Gol-
fer am Lehrgangs- und Prü-
fungsgeschehen.
Vielen Dank dem gesamten
Team der Golfanlage Haus Bey

Heinz Velmans, DEULA 
Kempen Bildungszentrum

Gruppenbild der Qualifizierten Platzarbeiter
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Projektidee

Projektauftrag

Projektplanung

Projektabwicklung

Meilensteine

Projektabschluss

Weiterbildung16

2/2005 G R E E N K E E P E R S  J O U R N A L

Von den Teilnehmern selbst
erlebte eigene Kreativität als
Mittel um das Thema „Projekt-
management“ zu verstehen
und zu erarbeiten, war das an-
gestrebte Ziel, das sich der Do-
zent Werner Reischl bei der
Head-Greenkeeper-Ausbil-
dung vorgestellt hatte. Dieses
Ziel hatte er schnell erreicht,
da die Lehrgangsteilnehmer
engagiert mitarbeiten wollten.
Die angehenden Fachagrarwir-
te Head-Greenkeeper waren
„heiß“ auf diese drei Tage
innerhalb ihrer ersten Präsenz-
phase in Freising.
Die hoch motivierten Lehr-
gangsteilnehmer aus Deutsch-
land, Österreich und der
Schweiz sahen sich zu Beginn
des Seminars mit einer unlös-
bar scheinenden Aufgabe kon-
frontiert, die sie als Vision erar-
beitet hatten

Die Vision lautete:

Eine Golfanlage sollte projek-
tiert werden, die folgende Auf-
gaben erfüllt:
� alle Spielbahnen sollen

beliebig miteinander kom-
biniert werden können,

� die Anlage soll mit mög-
lichst geringem Flächen-
verbrauch realisiert wer-
den,

� der Pflegeaufwand soll
kostengünstig realisierbar
sein,

� die Infrastruktur soll zen-
tral organisiert sein,

� auf der Anlage soll eine
hohe Nutzerdichte erreicht
werden.

Nachdem die Gruppe das
„Lastenheft“ erstellt hatte, ka-
men die ersten Zweifel auf, ob
solch eine Anlage überhaupt
konzeptionell für ein Projekt
erarbeitet werden kann. Dem

Dozenten gelang es sehr
schnell zu verdeutlichen, dass
genau diese Frage erst beant-
wortet werden kann, wenn die
Vision konkrete Projektform
angenommen hat.
Mit viel Phantasie ging es
dann im nächsten Schritt dar-
an, diese Wunschvorstellun-
gen in eine Botschaft zu bet-
ten. Es dauerte nicht lange,
dann war der Slogan für die Vi-
sion gefunden:

DEULA Bayern – Golfpark
– die Sonne des Golfspiels –

Die Vorstellung der Teilnehmer
war also eine Golfanlage, die
sich wie eine Sonne mit der
zentralen Infrastruktur (Club-
haus, Parkflächen, Versor-
gungseinrichtungen usw.)
darstellt. Von dem „Sonnen-
Mittelpunkt“ führen die einzel-
nen Spielbahnen strahlenför-
mig weg.
Den Seminaristen wurde der
Unterschied von Aufgaben zu
Projekten vermittelt. Fast wie
von selbst erschloss sich die
Aufgabe des Projektmanage-
ments und es war leicht zu er-
arbeiten, welche Projekttypen
es gibt.  Die Anforderungen an
den Projektleiter und die Pro-
jektteammitglieder mit hoher
Sachkompetenz und der im-
mer wichtiger werdenden So-
zialkompetenz wurde den Teil-
nehmern deutlich. 
Die hohen Anforderungen an
die Kommunikationsfähigkeit
für ein Projektteam erstaunte
manch einen. Denn die Kom-
munikation kann der Schlüssel
für eine effektive und ziel-
orientierte Projektarbeit sein.
Im nächsten Schritt wurden
die einzelnen Projektphasen
vorgestellt. 
Die Projektabwicklung verläuft
über die Entwicklung, über die

Planung hin zur Ausführung
mit Überwachung und Steue-
rung zum Abschluss.

sion begonnen hatte. Fast ein
wenig ungläubig staunten die
Teilnehmer darüber, wie mit
gemeinsamer Kreativität eine
schier unmöglich scheinende
Aufgabe einer realistischen Lö-
sung zugeführt werden konn-
te.
Die dabei gewonnenen Ein-
sichten in die Vorgaben erfol-
greichen Projektmanagements
gaben den Teilnehmern die
Möglichkeit, Theorie durch
praktisches Handeln fast spie-
lerisch zu erlernen.

Werner Reischl

DEULA Bayern Golfpark
„die Sonne des Golfspiels“

Vermessung – für Greenkeeper
Der Greenkeeper – ein Mann
für alle Fälle. Neben seinen
vielfältigen Tätigkeiten in der
Platzpflege, in der Turniervor-
bereitung und Maschinenwar-
tung muss ein Greenkeeper
auch Aufgaben erledigen bzw.
Tätigkeiten beherrschen, die
nicht ständig auf seiner To Do
Liste stehen. Eine dieser Tätig-
keiten ist die Vermessung. Im
Kurs 2 der Fortbildung zum Fa-
chagrarwirt Golfplatzpflege –
Greenkeeper bei der DEULA
Bayern in Freising wird unter
anderem auch dieses Thema
behandelt.
Ein Ziel der Einführung in die
Vermessungskunde ist, den
Teilnehmern Grundkenntnisse
der Vermessung zu vermitteln.
Ein Greenkeeper kommt bei
Umbauarbeiten oder auch bei
Neuanlagen bzw. Erweiterun-
gen der Golfanlage mit einzel-
nen Tätigkeiten der Vermes-
sung in Kontakt. Sei es, dass
die Arbeiten selbst durchge-
führt werden oder, dass die
Ausführungen einer Firma
überwacht und kontrolliert
werden müssen.
Dipl. Ing. (FH) Jörg Vogel - seit
über zehn Jahren als Bildungs-
referent bei der DEULA Bayern
tätig - führte die 23 Teilneh-

mer in Theorie und Praxis von
Geräten und Techniken ein. Er
erläuterte die Vorteile und
Nachteile der einzelnen Gerä-
te bezüglich ihrer Einsatz-
möglichkeiten. Jörg Vogel war
es dabei besonders wichtig,
die angehenden Fachagrar-
wirte auf die Genauigkeit der
Geräte zu sensibilisieren. So
können bei einer Messung mit
einem Maßband Temperatur-
unterschiede zu unterschied-
lichsten Ergebnissen führen.
Ferner erläuterte der Bildungs-
referent unterschiedliche Ab-
steckmethoden von rechten
Winkeln, vom Winkelprisma
bis zur einfachsten Methode:
das Gärtnerdreieck 3/4/5 nach
Pythagoras mit Maßband und
Schnureisen.
Am Nachmittag fanden auf
dem Freigelände der DEULA
Bayern Absteckübungen statt.
Hier mussten die Kursteilneh-
mer ein imaginäres Green ab-
stecken und so ihr theoretisch
erworbenes Wissen in die Tat
umsetzen. Mit Hilfe eines Ni-
velliergerätes wurden die Hö-
henunterschiede erfasst und
neue Höhen abgesteckt.
Tanja Schwefel, Dipl.Ing. und
Bildungdreferentin, DEULA
Bayern

Schon nach wenigen Stunden
nahm das Projekt konkrete
Formen an, das mit einer Vi-
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Ist der in den 80er Jah-
ren geprägte Begriff vom
„Landschaftlichen Golf-
platz“ heute noch an-
wendbar? Und wie unter-
scheidet sich der hoch-
wertige „Landschaftliche
Golfplatz“ vom Designer-
Golfplatz? Die Land-
schaftsarchitekten Meike
Horstmann und Detlef
Schreiber (golfconcept,
Freising) unterhielten
sich mit dem Begründer
des Begriffs, Prof. em.
Dr. Dr. Wolfgang Haber
(Universität München-
Weihenstephan).

Horstmann: Herr Professor
Haber, Sie haben in einem Ar-

tikel im „Golf-Magazin“ 1983
den Begriff des „Landschaft-
lichen Golfplatzes“ entwickelt.
Wie sind Sie als Professor der
Landschaftsökologie mit dem
Golfsport in Berührung ge-
kommen?
Haber: Ende der 70er Jahre
wollte ein Münchener Golf-
Club einen Golfplatz am Starn-
berger See anlegen. Die
betreffenden landwirtschaft-
lichen Flächen sollten wegen
schwindender Rentabilität ver-
kauft werden. Die Golfplatz-
planung wurde einem Raum-
ordnungsverfahren unterzo-
gen, das jedoch mit einer Ab-
lehnung endete. Diese stützte
sich vor allem auf Einwände
seitens des Naturschutzes. Dr.
Ernst Jung bat mich im Auftrag
des Golfclubs darum, die Argu-
mente des Ablehnungsbe-
scheids aus landschaftsökolo-
gischer Sicht zu prüfen.

Diese Prüfung ergab, dass die
ökologischen Auswirkungen
des geplanten Golfplatzes
weitgehend falsch einge-
schätzt worden waren und vor
allem die Argumente des Na-
turschutzes widerlegt oder
stark bezweifelt werden konn-
ten. Gegenüber der bisherigen
landwirtschaftlichen Nutzung
hätte der Golfplatz zu einer
ökologischen Entlastung ge-
führt, das frühere, vom Grün-
land bestimmte Landschafts-
bild wiederhergestellt und
auch die Schaffung von Bioto-
pen erlaubt. Mein Gutachten
aus dem Jahr 1981 kam zu
dem Schluss, dass der Golf-
platz auch unter ökologischen
Gesichtspunkten durchaus
machbar ist. Es hat zwar nicht
zur Genehmigung geführt,
mich aber in Golfkreisen be-
kannt gemacht. 
Ich wurde dann allerdings von
verschiedenen Naturschutz-
leuten teils recht bösartig an-
gegriffen; ein Mitglied des
Bundes Naturschutz verstieg
sich sogar zu der Äußerung,

dass jeder Maisacker dem
Golfplatz vorzuziehen sei. In
den 1980er Jahren gab es eine
sehr starke Polarisierung: Ent-
weder war man grundsätzlich
für oder grundsätzlich gegen
die Golfplätze, eine differen-
zierte Betrachtung gab es da-
mals noch nicht.
Horstmann: Und wie entstand
der Begriff „Landschaftlicher
Golfplatz“?
Haber: In der englischen Lite-
ratur stieß ich auf Untersu-
chungen von Bryn Green und
Ian Marshall, die zu Anfang der
1980er Jahre am Wye College
der Universität London klar

Die Belastung wächst – der          -Weg hält!
Für den idealen und wirtschaftlichen Golfplatz sind gute Cart- und
Verbindungswege sowie die durchgängige Nutzung der Driving Ranges
ein Muss. Mit biolit-Wegen erreichen Sie das kostengünstig, umwelt-
gerecht und ohne Genehmigungsverfahren. Das langzeitbewährte und

europäisch patentierte biolit-System begeistert
seit Jahren viele Golfclubs. 

Überzeugen Sie sich! 

biolit – ein Produkt der:
DGW Bodensysteme GmbH & Co. KG
Dornaper Straße 18, 42327 Wuppertal
Tel.: 0 20 58 /96 01 91
Fax: 0 20 58 /96 01 60
www.biolit.de

„Golfer suchen auch den
Genuss der Natur“

Prof. Dr. Wolfgang Haber
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nachgewiesen hatten, dass
sich seltene Arten und Biotope
im Unterschied zur intensiv
bewirtschafteten Countryside
auf den Golfplätzen gut gehal-
ten hatten. Seltene Orchideen
und einige Schmetterlingsar-
ten beispielsweise gediehen
hier sehr gut, während sie in
der Umgebung völlig ver-
schwunden waren. Auf den
Plätzen in Küstennähe waren
die natürliche Topografie und
die randliche Vegetation weit-
gehend belassen worden. Da-
durch waren sie gut in die um-
gebende Landschaft einge-
bunden. Deshalb wurden eini-
ge Golfplätze mit in eine „Spe-
cial Landscape Area“ aufge-
nommen. Für mich war das
der Anlass, diese Gedanken
nach Deutschland zu übertra-
gen und den englischen Be-
griff in „Landschaftlichen Golf-

platz“ zu übersetzen.
Bei weiteren Begutachtungen
von Golfplatzplanungen zeig-
ten sich immer wiederkehren-
de, ökologisch positiv zu wer-
tende Gesichtspunkte, aus de-
nen ich allgemeine Schlüsse
zog. So konnte ich die Krite-
rien für den „Landschaftlichen
Golfplatz“ entwickeln, bei de-
ren Einhaltung eine hohe öko-
logische Wertigkeit der Ge-
samtfläche erreicht werden
kann.
Schreiber: Die Rechtssituation
hat sich seitdem vor allem hin-
sichtlich Grundwasser- und
Bodenschutz deutlich ver-
schärft. Sollten die von Ihnen
entwickelten Kriterien entspre-
chend erweitert werden?
Haber: Natürlich müssen bei
der Planung eines Golfplatzes
auch die Schutzgüter Boden
und Wasser berücksichtigt

werden. Generell kann man
sagen, dass die ökologische
Verträglichkeit umso höher ist,
je weniger Bodenflächen ver-
ändert werden und je Wasser
sparender der Platz betrieben
werden kann. Darüber hinaus-
gehende allgemeine Aussagen
und Regeln sind jedoch
schwierig, da sehr viel von den
lokalen Gegebenheiten ab-
hängt. So ist die Verfügbarkeit
von Wasser z.B. im Umgriff der
Mecklenburgischen Seenplat-
te kein besonderes Thema, auf
der Schwäbischen Alb aber
sehr wohl. 
Horstmann: Heute gibt es vie-
le landwirtschaftliche Flächen,
die aufgegeben werden, und
deshalb auch viele Landwirte,
die eine vernünftige Nachnut-
zung für ihr Land suchen. Der
„Landschaftliche Golfplatz“
entstand aber zu einer Zeit, in

der diese Verhältnisse noch
nicht gegeben waren. Hat der
damalige Flächenmangel we-
sentlich zur Definition des
„Landschaftlichen Golfplatzes“
beigetragen und ist der Begriff
deshalb heute nicht mehr rich-
tig zu verstehen?
Haber: Die Zielsetzung aus
den 1960er Jahren, möglichst
jede Fläche intensiv zu nutzen,
reichte in ihren Wirkungen
noch bis in die 1980er Jahre
hinein. Selbst die letzten
Feuchtwiesen wurden damals
drainiert und der Golfsport trat
verstärkt als neue und konkur-
rierende Landnutzung auf. Es
gab aber auch damals schon
erste Flächen, bei denen der
Ertrag trotz Intensivierung
deutlich hinter den Erwartun-
gen zurückblieb. Durch die In-
tensivierung waren die Flä-
chen sehr strukturarm gewor-



den. Da diese Flächen für den
Golfsport nicht zur Verfügung
standen, drängte er in die letz-
ten noch verbliebenen natur-
nahen Bereiche oder eben in
die ersten Flächen, die bereits
wieder aus der landwirtschaft-
lichen Nutzung genommen
wurden. Bei dieser neuen
Landnutzung musste aus mei-
ner Sicht ein landschaftsökolo-
gisch verträgliches Konzept zu-
grunde gelegt werden. Wenn
heute immer mehr Landwirte
aufgeben, dann sollte es umso
leichter sein, eine etwas grö-
ßere Fläche für einen Golfplatz
bereitzustellen und das Kon-
zept damit umzusetzen.
Schreiber: Mittlerweile gibt
es rund 660 Golfplätze in
Deutschland, sodass der Golf-
platz als eigener Nutzungstyp
und damit als Teil unserer Kul-
turlandschaft bezeichnet wer-
den kann. Trifft der von Ihnen
damals gewählte Begriff unter
diesen Rahmenbedingungen
noch zu? 
Haber: Auch mit einer größe-
ren Zahl von Golfplätzen bleibt
die Bezeichnung „Landschaft-
licher Golfplatz“ aussagekräf-
tig. Er darf aber nicht auf die
optische Erscheinung verkürzt
verstanden werden. Dann wä-
re jeder Golfplatz aufgrund
seiner Lage in der Landschaft
und der Verwendung von Ve-
getation mehr oder weniger
„landschaftlich“. Auch die an-
deren Kriterien sind wichtig
und spiegeln das Selbstver-
ständnis eines Golfplatzes
wieder. Der Begriff ist eine Hil-
fe für die Golf- und Land-
schaftsarchitekten, wenn es
gilt, den Investoren die Be-
sonderheiten eines Entwurfes
zu vermitteln, aber auch für
die Golfer, wenn sie sich über
Plätze informieren.
Schreiber: Die Anwendung
der Kriterien und die Ver-
mittlung dieses Planungsan-
satzes führen erfahrungs-
gemäß meist auch zu einer

schnellen Genehmigung.
Haber: Das kann ich mir gut
vorstellen, da bei Beachtung
der Kriterien ungeeignete
Standorte von vorneherein
ausscheiden und die Eingriffs-
intensität bei den geeigneten
erheblich reduziert wird. Ge-
rade die Einschätzung der
Standorte auf ihre Eignung hin
ist aus meiner Sicht eine der
ganz wesentlichen Aufgaben
des Landschaftsarchitekten. Ist
die Eignung überprüft und die
Schärfe des Eingriffs mini-
miert, können Behördenver-
treter leichter eine positive
Haltung gegenüber einem
Projekt entwickeln.
Schreiber: Unter Anwendung
der Kriterien werden in Bayern
etwa 70 bis 90 ha für eine 18-
Löcher-Anlage gefordert, wäh-
rend in anderen Bundeslän-
dern eine Fläche von 44 ha für
ausreichend erachtet wird.
Wäre es da nicht nur fair, auch
in Bayern Ausnahmen zuzulas-
sen?
Haber: Je kleiner der Platz ist,
desto geringer sind die Mög-
lichkeiten zur Bereicherung
der Fläche  mit naturnahen
Elementen und zur Schonung
des Naturhaushaltes – und
umgekehrt. Insofern ist an der
ursprünglichen Zielsetzung
des „Landschaftlichen Golf-
platzes“ festzuhalten. Ein
kleiner „Sport-Golfplatz“ ent-
spricht dann einer intensiven
Landnutzung mit allen Nach-
teilen, die diese Intensität mit
sich bringt. Ziel ist es aber, flä-
chig die Intensität der Land-
nutzung zu reduzieren, auch
um so einen durchgehenden
Biotopverbund zu ermög-
lichen. Die Forderung nach
mehr Fläche halte ich nach
wie vor für gerechtfertigt; ihre
Bemessung hängt von der
konkreten Situation ab. Auch
ist Land im Umgriff der Bal-
lungsräume teurer. Bei glei-
chem Investitionsvolumen
kann ein Investor also nicht

Kontakt und weitere Informationen

zum EUROGREEN Programm für Sport- und kommunale Großgrünflächen
 erhalten Sie von

WOLF-Garten GmbH & Co KG • EUROGREEN, Industriestraße 83-85,
D 57518 Betzdorf, Tel.: 0 27 41 - 281-555 • Fax: 0 27 41 - 281-344

e-Mail: EUROGREEN@de.WOLF-Garten.com
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die gleiche Fläche erwerben
wie weiter entfernt in der
Landschaft. Im Sinne einer Re-
duzierung des An- und Abrei-
severkehrs zum Golfplatz wäre
zu überlegen, ob für diese
Standorte nicht auch ein et-
was geringer Flächenansatz
genehmigungsfähig sein müs-
ste.
Schreiber: Auf einer kleinen
Fläche, zum Beispiel auf weni-
ger als 50 ha, haben die
einrahmenden Grünbestände
häufig nur optische Kulissen-
wirkung. Auch solche Plätze
erfüllen die Ansprüche des
Golfsportes. Die Ausstattung
und Modellierung kann sogar
noch weiter reduziert werden
bis hin zu den so genannten
Freeway-Plätzen, bei denen
die Golfbahnen parallel zuein-
ander liegen und der land-
schaftliche Reiz sehr reduziert
ist. Diese Plätze mit einer ge-
ringeren Fläche kann man sich

gut in der Nähe von Städten,
also mit sehr schneller Erreich-
barkeit vorstellen. Hier liegt
der Nutzungsanspruch dann
eher auf dem Golfspiel und
weniger auf dem Aufenthalt in
und dem Genuss von natür-
licher Landschaft
Haber: Kleinere Flächen inten-
siver zu nutzen, ist eine allge-
meine Tendenz in der Land-
nutzung, vor allem  in der
Landwirtschaft. Auf der an-
deren Seite haben wir heute
im Natur- und Umweltschutz
die Tendenz, dass überhaupt
nichts mehr verändert werden
soll. Ich denke, dass sich die
ökologische Verträglichkeit ei-
nes Golfplatzes gut mit den
Vorstellungen vieler Golfer von
ihrem Sport  vereinen lässt. 
Im Gegensatz zu den Besu-
chern großer Sportarenen, von
Kunstwelten und Center-Parks
geht es den Golfspielern und
Golfplatzbesuchern ja auch

Die Kriterien des Landschaftlichen Golfplatzes
nach HABER (1986)

� Der Anteil der Spielflächen beträgt ein Drittel, höch-
stens aber die Hälfte der Gesamtfläche. Zu den Spielflä-
chen zählen Abschläge, Fairways einschließlich Semi-
rough, Bunker und Grüns. 

� Wahl eines Standortes, der bisher landwirtschaftlich
genutzt wurde und wegen mangelnder Ertragsfähigkeit
o.ä. nicht weiter genutzt werden soll.

� Reduktion der intensiven Bewirtschaftung (Beregnung,
Dünger u.ä.) auf maximal 3% (Grüns und Abschläge) der
gesamten Fläche.

� Roughflächen stellen den eigentlichen landschaftsökolo-
gischen Wert von Golfplätzen dar. Eine regionaltypische
Ausprägung sollte deshalb gefördert werden.

� Bestehende naturnahe und halbnatürliche Pflanzenfor-
mationen sind in die Planungskonzeptionen einzubezie-
hen und nach Möglichkeit zu erhalten, der Golfplatz ist
insgesamt biotop- und artenschutzfreundlich zu gestal-
ten, dies bezieht auch eine naturnahe Gestaltung von
Gewässer und Gebüschgruppen mit ein.

� Größere Abstände mit landschaftstypischen Artenbestän-
den zwischen den Spielbahnen. 

� Erhaltung und Schutz vorhandener Biotope und Lebens-
stätten und -räume seltener und geschützter Tierarten
bei Planung und Bau.

� Verzicht auf flächige Drainagen. 

� abgestuftes Pflegekonzept für die verschiedenen Flä-
chentypen entsprechend ihrer Nutzungsintensität.

Dieser Kriterienkatalog wurde 1995 durch das Landesamt für
Umweltschutz Bayern in „Naturschutz und Golfsport“ er-
gänzt:

� Geringe Landschaftsveränderungen durch eine der To-
pographie und dem Landschaftstyp angepasste Gestal-
tung.

� Einbindung vorhandener Gebäude und Verzicht auf zu-
sätzliche Infrastruktur- und Erschließungsmaßnahmen.

� Beschränkung der Rasenpflege auf spieltechnisch not-
wendige Bereiche. Zwischen den intensiv gepflegten Ra-
senflächen, den extensiver gepflegten Roughflächen und
den naturbelassenen Hardroughflächen sind strukturelle
und pflanzliche Unterschiede deutlich erkennbar.

HYDROKLASSIERTE • FEUERGETROCKNETE • QUARZSANDE
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um den Genuss der Natur.
Schönheit und Identifikation
mit der Landschaft spielen ei-
ne entscheidende Rolle. Auch
dies ist ein Argument für eine
bestimmte Flächengröße. Der
Aufenthalt im Freien und der
Genuss der Natur sind Grund-
bedürfnisse des Menschen,
die sich in der Landschaft, wie
sie sich uns aktuell auf vielen
Flächen darstellt, nicht mehr
überall befriedigen lässt.
Horstmann: Das bedeutet,
dass ein „Landschaftlicher
Golfplatz“ den Grundbedürf-
nissen des Menschen nach na-
turnahen Erlebnissen wesent-
lich näher kommen kann als
ein Designer-Golfplatz. 
Nun gibt es aber sehr unter-
schiedliche Typen von Golfern.
Manche wollen vorrangig ih-
ren Sport ausüben, der Auf-
enthalt in der Landschaft be-
deutet ihnen nicht so viel. Der
entsprechende Golfplatztyp
wäre dann ein einfach gestal-
teter „Sport-Golfplatz“ ohne
ausgeprägte landschaftliche
Identität.
Andere legen großen Wert auf
einen hochwertig gestalteten,
stark modellierten, einzigarti-
gen Designer-Golfplatz, eine
Kunstlandschaft, die bei inter-
nationalen Turnieren auch den
Fernsehzuschauern vermittelt
wird. Der Links-Platz in Bad
Saarow östlich von Berlin ist
ein gutes Beispiel dafür. 
Schließlich gibt es die schon
angesprochene Vielzahl von
Golfern, die möglichst nahe an
ihrem Wohnort beim Golfsport
die Bewegung im Freien, die
Vielfalt, die Schönheit und das
Harmonieerlebnis suchen.
Das höchste Ziel der Golfplatz-
architektur muss es sein, die
innere und äußere Harmonie
des Golfplatzes herzustellen.
Der „Landschaftliche Golf-
platz“ ist standortgerecht und
kann diese Bedürfnisse zufrie-
den stellen.
Vor allem aber lassen sich Gol-

fer nicht streng in diese Grup-
pen einteilen. Ein sportlich
orientierter Golfer genießt ger-
ne den Charme einer schönen
Anlage, wenn er mehr Zeit zur
Verfügung hat. Ist die Zeit
knapp, nimmt er aber auch ei-
nen Sport-Golfplatz an. Und
beide Gruppen spielen zur Ab-
wechslung auch gerne einmal
den Designer-Golfplatz.
Haber: Der „Landschaftliche
Golfplatz“ kann aber auch als
eine Art von Planungsphiloso-
phie verstanden werden.
Schreiber: Die Entscheidung,
mit diesem Ansatz zu arbeiten,
bedeutet für unsere Planungs-
praxis, den gedanklichen Zu-
gang über die Qualitäten und
Eigenarten des jeweiligen
Standorts zu gewinnen. Erst
danach folgt die Platzierung
der Golfelemente in die Land-
schaft. Bei intensiver Beschäf-
tigung mit einem Standort
sind verbindende Elemente
zum Biotopgefüge gut abzulei-
ten. 
Diese Vorgehensweise findet
bei Designer-Golfplätzen je-
doch nur selten Anwendung.
Haber: Der Name Designer-
Golfplatz ist im Grunde irre-
führend, denn für mich ist ein
landschaftliches Design die ei-
gentliche Kunst. In der Tradi-
tion der großen Landschaftsar-
chitekten wie Fürst Pückler
oder Lenné gilt es, die Nut-
zung in die jeweiligen Gege-
benheiten der Natur einzupas-
sen, also ihre designerische
Steigerung und Vollendung zu
erreichen. Dies ist beim „Land-
schaftlichen Golfplatz“ mach-
bar. Der interdisziplinäre An-
satz scheint mir hierbei der
einzig richtige Weg. Nur so
können die verschiedenen An-
sprüche an die Fläche abge-
wogen und zu einem harmo-
nischen Miteinander gebracht
werden.
Horstmann: Herr Professor
Haber, vielen Dank für das
interessante Gespräch.
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Der Einsatz von Pflanzen-

schutzmitteln auf Golfan-

lagen wird länderspezi-

fisch geregelt – aber alle

Länder haben ein ein-

heitliches Kontrollsystem

aufgebaut.

In diesem Jahr werden erst-
malig in allen Bundesländern
einheitliche Kontrollen des
Pflanzenschutzmitteleinsatzes
erfolgen. Auch auf Golfanla-
gen. Der Autor versucht aufzu-
zeigen, worauf beim Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln,
von der Beantragung über die
Lagerung und Anwendung bis

zur Dokumentation zu achten
ist, um möglichen Problemen
von vornherein zu begegnen.
Zudem werden überraschen-
de Haftungsregelungen vorge-
stellt.
Aber auch erste Lösungsvor-
schläge unterbreitet, um Schä-
den am Image der Anlage
oder gar Strafen für die Verant-
wortlichen zu verhindern.

Gesetzliche Pflanzen-
schutzregelungen

In 2004 hat sich an der Durch-
führung und Umsetzung des
PflSchG in manchen Bundes-
ländern etwas geändert. Hier
soll nur kurz auf die wichtig-

sten Änderungen eingegangen
werden.
Um Pflanzenschutzmittel
(PSM) in Deutschland einset-
zen zu dürfen, müssen sie
nach § 15 PflSchG zugelassen
sein. Diese Hauptzulassung
gilt seit 2001 immer für ganz
bestimmte Kulturen und fest-
gelegte Schaderreger, die „In-
dikationen“. Um in einer Kul-
tur eingesetzt zu werden, für
die die Zulassung nicht gilt,
gibt es die Möglichkeit, Ge-
nehmigungen zu beantragen. 
Die Bedeutung der relevanten
§§ 18 a + b PflSchG hier kurz
zusammengefasst: § 18 a re-
gelt bundesweit gültige Ge-
nehmigungen für den Einsatz
eines zugelassenen PSM über
die zugelassene Indikation hi-
naus. Für Golfanlagen gilt die-
se Regelung jedoch nur mit
Einschränkungen. In Bayern,
Baden-Württemberg und dem
Saarland haben § 18 a Geneh-
migungen für Rasenanlagen,
und damit auf Golfanlagen,
keine Gültigkeit. Für diese PSM
muss eine Einzelgenehmigung
nach § 18 b beantragt werden.
§ 18 b regelt die Genehmigun-
gen zum Einsatz von PSM über
ihre zugelassene Indikation hi-
naus auf den Flächen eines
einzelnen Betriebes. Hier hat
sich in den vergangen Jahren

eine große Veränderung voll-
zogen. Seit Ende letzten Jahres
dürfen Golfanlagen aller
Bundesländer solche Einzelge-
nehmigungen nach § 18 b be-
antragen. Das letzte Bundes-
land war Niedersachsen, das
Anträge von clubgeführten
Golfanlagen zugelassen hat.
Mit der Genehmigung werden
für den Golfbereich Auflagen
ausgesprochenen. Sie betref-
fen vor allem das Drainage-
wasser, das nicht in einen Vor-
fluter oder naturnahe Gewäs-
ser gelangen darf. Ebenso darf
das Mähgut nicht verfüttert
werden. Auch auf Wartezeiten
für das Wiederbetreten der
Flächen muss geachtet wer-
den. Die bei uns eingesetzten
Fungizide und Herbizide sind
ohne großes Risiko einsetzbar.
Flächen dürfen unmittelbar
nach dem Antrocknen der
Spritzflüssigkeit wieder betre-
ten werden.

Sammelanträge für § 18 b

Zur Vereinfachung der Arbeits-
abläufe und der Reduzierung
des mit den Einzelgenehmi-
gungen verbundenen Arbeits-
aufwands ist es in einer Reihe
von Bundesländern möglich,
die einzelbetrieblichen Anträ-
ge durch Berufsverbände oder
-organisationen zu so genann-
ten „Sammelanträgen“ zu
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Der Greenkeeper Verband Deutschland e.V.!
Der Greenkeeper Verband Deutschland e.V. (GVD) ist die berufsständische Vertretung  für das rasenpfle-
gende Personal auf Golf- und Sportanlagen. Seine Mitglieder sind in erster Linie angestellt oder selb-
ständig für die Rasenpflege im weitesten Sinne verantwortlich, bzw. fühlen sich diesem Beruf und seinen
Menschen aus wirtschaftlichen oder persönlichen Gründen verbunden.

Alle Mitglieder, vom Platzarbeiter bis zum Head-Greenkeeper und vom interessierten Praktikanten bis
zum Fachberater, bringen sich ideell und materiell ein. Die stetig steigende Zahl von Golfanlagen und
hochwertigen Rasensportanlagen haben großen Bedarf an qualifiziertem, ausgebildetem und erfahre-
nem Golf- und Sportplatzpflegepersonal, den Greenkeepern. Deren Aus- und Weiterbildung, dem  Erfah-
rungsaustausch, sowohl unter den deutschen Mitgliedern, wie auf internationaler Ebene, hat sich der
GVD verschrieben.

Dazu steht neben einem ehrenamtlichen Vorstand, eine Geschäftsstelle zur Verfügung. Hier laufen alle
Dienstleistungen und Tätigkeiten des Verbandes zusammen.

Der GVD ist das Forum für Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen Greenkeepern, interes-
sierten Golfclubs und Betreibern, beteiligten Fachfirmen, Sachverständigen, allen engagierten wie inter-
essierten Organisationen, Verbänden und Institutionen sowie Einzelpersonen in der Rasenindustrie.

� Berufsständische Vertretung  für das rasenpflegende Personal
� Bundesweiter Zusammenschluß mit Geschäftsstelle in Wiesbaden
� Erfahrungsaustausch auf nationaler  und internationaler Ebene
� Aktive Mitarbeit in der europäischen Dachorganisation der Greenkeeper Verbände FEGGA
� Vertreten in verschiedenen Ausschüssen mit den Schwerpunkten Weiterbildung und Um-

welt-Platzpflege

FEGGA
Federation of European 

Golf Greenkeepers’ Associations

Vorstand des GVD
Geschäftsführender Vorstand Beratender Vorstand:

Präsident Je ein Vertreter der
Vizepräsident Regionalverbände
Schriftführer

Schatzmeister

Geschäftsstelle Vorsitzende der Landes- oder Regionalverbände

Green- Regional- Regional- Regional- Regional- Regional-
keeper verband verband verband verband verband

Nord e.V. NRW Mitte Baden- Bayern Ost
Württemb.

Ordentliche Mitglieder des GVD

Greenkeeper Verband Deutschland e.V.
Geschäftsstelle
Viktoriastraße 16 · 65189 Wiesbaden · Telefon 0611/9018725 · Fax 0611/9018726
E-Mail gvd@dgv.golf.de · Internet www.greenkeeperverband.de
Bürozeiten: Mo–Fr 9.00–12.00 Uhr
Ansprechpartner in der GS: Birgit Stelzen und Marc Biber
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Mitglieder werben Mitglieder
Zusätzlich

zahlt das Neumitglied für die verbleibenden Monate
bis zum Ende des Geschäftsjahres (Ende Septem-
ber) nur untenstehende Beiträge.

Dabei stehen dem Neumitglied alle Leistungen im
vollen Umfang zu:

� Abo „Greenkeepers Journal“

� Erfahrungsaustausch bei regionalen Veranstaltun-
gen

� Unfallversicherung für Head-Greenkeeper und
Greenkeeper

� Stellenvermittlung

� Handlungsempfehlungen

� Arbeitsvertragsvorlagen

� Greenfeevergünstigungen

� Sonderkonditionen durch Rahmenbedingungen

Bitte nutzen Sie für diese Aktion nur den vorberei-
teten Mitgliedsantrag auf der folgenden Seite. 
Als Argumentationshilfe haben wir Ihnen Auszüge
unseres Info-Flyers auf diesen Seiten abgedruckt.
Möchten Sie dem Neumitglied eine
Ansichtsexemplar des „Greenkeepers Journal“
zukommen lassen, geben Sie bitte kurz Bescheid. 
Tel.: 0611-9018725 oder gvd@dgv.golf.de

Nach dem großen Erfolg unserer letzten Mitglieder-
werben-Mitglieder-Aktion geben wir hiermit den
Startschuss zu einer neuen Aktion bis Ende Juli. 

Sicher kennen Sie den einen oder anderen, der für ei-
ne Mitgliedschaft in Frage käme. Jetzt ist der richtige
Zeitpunkt dazu! Denn sowohl Sie als Werber, wie auch
der Geworbene profitieren bei dieser Aktion be-
sonders.

Sie und das Neumitglied erhalten als Prämie:

Beitragsklasse
Sonderpreis für Zeit bis 
Ende September 2005

Regulärer Jahresbeitrag zahlbar 
ab Geschäftsjahr 2005–2006

Firmen 129 € 385 €

Head-GK , Golf-Clubs+ Förderer 50 € 155 €

GK 34 € 105 €

GK-Mitarbeiter + Rentner 27 € 80 €

Platzarbeiter (ohne Zeitung) 17 € 50 €

Kaffee-Genuss in Edelstahl! In diese schönen
Henkel-Becher passt viel Kaffee rein und der bleibt
durch die doppelwandige Thermoisolierung lange
heiß!
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Aufnahmeantrag zur Mitgliedschaft im GVD
bitte ausfüllen und unterschrieben per Fax oder Post an die Geschäftsstelle schicken.

Greenkeeper Verband Deutschland e.V. Fax:  06 11 / 9 01 87 26
Viktoriastraße 16
65189 Wiesbaden

Ich beantrage die Mitgliedschaft im GVD als:

� Head-Greenkeeper � Greenkeeper � Greenkeeper- Mitarbeiter
( für max. 3 Jahre) 

� Greenkeeper im Ruhestand  � Platzarbeiter 
(ohne Zeitschrift) � Förderndes Mitglied 

� Firma � Golfclub 

Ich möchte von folgendem Regionalverband Einladungen zu Fortbildungsveranstaltungen und Turnieren
erhalten:

� NRW � Nord � Ost
� Baden-Württemberg � Mitte � Bayern

Nachname bzw. Firmenname:
Vorname  bzw.  Ansprechpartner:
Straße mit Hausnummer:
Land - PLZ. / Wohnort:
Telefon privat:
Fax privat:
Telefon dienstlich:
Fax dienstlich:
Handy:
E- mail privat:
E- mail dienstlich:
Geb. Datum:
Arbeitgeber:
Anschrift:
Land - PLZ / Ort:
Heimatclub
Rechnung geht an: � Arbeitgeber oder � Privat

Datum / Unterschrift:

Geworben durch:
Vor- und Nachname:

GVD-Mitglieds-Nr. 

Die Übersendung der Prämie 
erfolgt erst nach Zahlung der Rechnung.
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Ziele des GVD
Der GVD fördert und organisiert für seine Mitglieder Ausbildungs-
und Fortbildungsveranstaltungen. Er unterstützt grundsätzlich quali-
fizierte Ausbildungsangebote zur Rasenpflege und deren Organisa-
tion. Der GVD vermittelt seinen Mitgliedern aktuelle Ergebnisse aus
Wissenschaft, Forschung und Technik sowie Kontakte zwischen
Greenkeepern im In- und Ausland. Er vertritt die Interessen und Be-
lange der Greenkeeper in der Öffentlichkeit, bei der FEGGA, in Fach-
gremien und anderen Organisationen. Durch Veranstaltungen und
Referate, das Verbandsorgan „Greenkeepers Journal“, Fachartikel,
seine Homepage www.greenkeeperverband.de und vieles mehr,
macht der GVD Öffentlichkeitsarbeit im Sinne seiner Ziele und für
die Bekanntheit des Verbandes.

� Unterstützung von qualifizierten Ausbildungsangeboten
� Intensivierung und Koordination der Aus- und Weiterbildung
� Vermittlung aktueller Erkenntnisse der Rasenpflege
� Kontakte zwischen Greenkeepern im In- und Ausland
� Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Ziele des Verbandes

Auf Initiative der Greenkeeper findet seit 1989 die Weiterbildung
zum „Fachagrarwirt Golfplatzpflege – Geprüfter Greenkeeper“
statt. Diese, an den DEULA-Schulen Rheinland in Kempen und Bay-
ern in Freising durchgeführte Ausbildung, haben bereits über 800
Greenkeeper mit Erfolg absolviert. 1998 wurde darüber hinaus die
Möglichkeit geschaffen, die Fortbildungsprüfung zum „Geprüften
Head-Greenkeeper“ abzulegen.
Zu den wichtigen Zielen des GVD gehört die Intensivierung und Ko-
ordination der Zusammenarbeit der an der Aus- und Weiterbildung
beteiligten Organe. Mit dem GVD-Weiterbildungsausschuss und der
Arbeitsgemeinschaft Greenkeeper Qualifikation (AGQ) stehen dazu
gute Instrumente zur Verfügung.
Im Mai 1998 haben der Deutsche Golf Verband e.V. (DGV) und der
GVD eine Vereinbarung zur engen Zusammenarbeit auf den Gebie-
ten Greenkeeping, Umwelt sowie der Aus- und Weiterbildung ge-
schlossen.

Organisationsstruktur des GVD
Um dem Erfahrungsaustausch aller an der Golfplatzpflege beteilig-
ten Personen und Organisationen einen möglichst großen Raum zu
geben, steht der GVD allen offen. Es wird unterschieden in: Head-
Greenkeeper, Greenkeeper, Greenkeeper-Mitarbeiter, Greenkeeper
im Ruhestand, Fördernde Mitglieder, Platzarbeiter, Golfclubs und Fir-
men. Das findet bei den Beiträgen Berücksichtigung.

Jedes Mitglied wird einem der Regionalverbände, in denen eigen-
ständige Basisarbeit geleistet wird, zugeordnet. Nord (Nie-
dersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen), Ost (Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
Sachsen, Berlin), Nordrhein-Westfalen, Mitte (Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland), Baden-Württemberg und Bayern.

Geleitet wird der GVD von einem ehrenamtlichen Vorstand beste-
hend aus Präsident, Vize-Präsident, Schriftführer und Schatzmeister.
Sie bilden den „Geschäftsführenden Vorstand“. Unterstützt werden
Sie durch die Präsidenten der sechs Regionalverbände, die den „Be-
ratenden Vorstand“ bilden.

Der besondere Stellenwert der Aus- und Weiterbildung, innerhalb
der Ziele des Verbandes, kommt im Weiterbildungsausschuss zum
tragen. Dieser Fachausschuss kümmert sich im GVD um die Koordi-
nation und Fortentwicklung der verschiedenen Projekte.

Geschäftsstelle und Leistungen 
des GVD

In der Geschäftsstelle in Wiesbaden laufen alle Aufgaben und
Dienstleistungen des GVD zusammen. Die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle unterstützen den Vorstand bei der Durchführung und
Organisation der aktiven Verbandsarbeit.

Zu den umfangreichen Leistungen, die der GVD bietet, gehören: das
Verbandsorgan „Greenkeepers Journal“, Weiterbildungsveranstaltun-
gen, die Unfallversicherung für Greenkeeper und Head-Greenkeeper,
die Stellenvermittlung, Stellenanzeigen im Verbandsorgan und Ar-
beitsvertragsvorlagen.

Alle diese Leistungen sind durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Daneben gibt der Verband allen ordentlichen  Mitgliedern die Mög-
lichkeit, zu sehr guten Konditionen in einem Golfclub Mitglied zu
werden. Greenfeevergünstigungen für GVD-Mitglieder sind die Re-
gel. Kostenvorteile bei Versicherungsabschlüssen und dem Einkauf
von Berufsbekleidung können Verbandsmitgliedern viel Geld sparen
helfen. Durch eine enge räumliche und personelle Verzahnung mit
dem Referat „Umwelt und Platzpflege“ beim Deutschen Golf Ver-
band, profitieren Mitglieder von raschen Informationsflüssen.

GVD – Das heißt:

� Schnelle Informationen

� Verbandsorgan „Greenkeepers Journal“

� Weiterbildungsveranstaltungen

� Unfallversicherung für Greenkeeper / Head-Greenkeeper

� Stellenvermittlung

� Stellenanzeigen im Verbandsorgan

� Arbeitsvertragsvorlagen

� Greenfeevergünstigungen

� Vorteile bei Versicherungen und Berufsbekleidung

„Greenkeepers Journal“ 
und www.greenkeeperverband.de

„Greenkeepers Journal“ mit „Rasen/Turf/Gazon“ ist die führende
deutschsprachige Fachzeitschrift für Rasenfachleute und Greenkee-
per. „Greenkeepers Journal“ ist das offizielle Verbandsorgan des
GVD, wie Veröffentlichungsorgan der FEGGA, der Swiss Greenkee-
pers Association (SGA) und der Interessengemeinschaft der Green-
keeper Österreichs (IGÖ). Das Magazin erscheint vierteljährlich.

Der GVD nutzt für seine Arbeit auch das Medium Internet. Mit
www.greenkeeperverband.de ist er im Netz präsent. In verschiede-
nen Rubriken kann sich hier jeder über die Arbeit des Greenkeepers
und seines Verbandes informieren.
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bündeln. Das ist nach langen
Bemühungen nun in Bayern,
Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz, Hessen, Sachsen,
Schleswig-Holstein, Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen
und auch in Mecklenburg-Vor-
pommern möglich. In Nord-
rhein-Westfalen wird vom dor-
tigen Landesgolfverband der-
zeit ein Sammelantrag gestellt.
Man kann nur hoffen, dass
möglichst alle Golfanlagen das
kostenlose Angebot ihres Ver-
bandes annehmen.
In Mecklenburg-Vorpommern
wäre ebenfalls eine Beantra-
gung möglich. Bisher hat sich
jedoch keine Organisation ge-
funden, die die Antragstellung
übernimmt.

Was ist eine Golfanlage?

Neben dem § 15, der die
Hauptzulassung von PSM re-
gelt, ist der § 6 PflSchG einer
der Wichtigsten für den Einsatz
von PSM. Er legt fest, auf wel-
chen Flächen PSM ausge-
bracht werden dürfen. In § 6.2
heißt es; „PSM dürfen auf Frei-
landflächen nur angewendet
werden, soweit diese land-
wirtschaftlich, forstwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzt

werden.“ Jedes Bundesland re-
gelt für sich, was unter einer
landwirtschaftlichen oder gärt-
nerischen Nutzung zu verste-
hen ist. Wo findet sich eine
Golfanlage hier wieder?
Unterschiedliche Gesetzesaus-
legung, unterschiedliche Ge-
nehmigungsbehörden und
unterschiedliche Anforderun-
gen haben zur Folge, dass
nicht alle Bundesländer in
Golfanlagen eine „gärtnerische
Nutzung“ sehen. Baden-Würt-
temberg, Thüringen, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern,
Nordrhein-Westfalen, Nieder-
sachsen, das Saarland und
Hamburg zählen Golfanlagen
zur „gärtnerischen Nutzung“. 
Doch § 6 gibt auch, in Absatz
3, jedem Bundesland die Mög-
lichkeit bei einer zuständigen
Landesbehörde auf Antrag
PSM Anwendungen außerhalb
dieser drei Nutzungsfelder zu
genehmigen. In allen oben
nicht genannten Bundeslän-
dern sind diese Sondergeneh-
migungen nach § 6.3 PflSchG
für die Anwendung von PSM
auf Golfanlagen zu beantra-
gen. In Rheinland-Pfalz und
Berlin kommen als Ursache für
die Antragspflicht Landesge-

setze zum Tragen. Vor einem
PSM-Einsatz auf Wegen und
Plätzen, Parkflächen z.B., muss
bundesweit, grundsätzlich die
Sondergenehmigung bean-
tragt werden.

Auflagen und Anwen-
dungsbestimmungen
zur PSM-Ausbringung

Aufzeichnungen –
Spritztagebuch
Nicht nur zur Entlastung des
Anwenders, sondern als
Grundlage bei Überprüfungen
durch die verschiedenen Be-
hörden ist es wichtig, detail-
lierte Aufzeichnungen über die
Anwendung von chemischen
Pflanzenschutzmitteln zu füh-
ren. Daher sollten bei jeder
Anwendung folgende Punkte
dokumentiert werden: Name
des Anwenders/Datum/Be-
handelte Fläche/Ziel- Schador-
ganismus/Vorhandene Befalls-
stärke/Name des Verwende-
ten PSM/Aufwandmenge und
Wassermenge/Witterungsbe-
dingungen bei der Anwen-
dung (Temperatur, Wind,
Feuchte)/Besonderheiten.
Diese Aufzeichnungen sind
unbedingt aufzubewahren,
um den Einsatz von PSM lü-

ckenlos dokumentieren zu
können. Vielfach ist das Füh-
ren eines Spritztagebuches im
Rahmen der Auflagen einer
§ 18 b Genehmigung oder § 6
Sondergenehmigung zwin-
gend vorgeschrieben. In die-
sem Fall sind in der Regel ge-
naue Aufbewahrungsfristen
vorgegeben.

Sachkundenachweis für
Pflanzenschutzmittel-
Anwendung
In Deutschland verlangt der
Gesetzgeber von jedem, der
Pflanzenschutzmittel (PSM)
anwendet, einen Sachkunde-
nachweis nach § 10 PflSchG.
Mit dem Sachkundenachweis
belegt der Anwender, dass er
die für die Ausbringung von
PSM nötigten Kenntnisse und
Fertigkeiten besitzt. Er bietet
Gewähr dafür, dass durch die
Anwendung von PSM keine
vermeidbaren schädlichen
Auswirkungen auf die Gesund-
heit von Mensch und Tier, so-
wie den Natur- und Wasser-
haushalt auftreten. Der „Sach-
kundenachweis Pflanzen-
schutz“ ist Voraussetzung, um
zur Prüfung zum „Fachagrar-
wirt Golfplatzpflege“ zugelas-
sen zu werden. Er kann in se-
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paraten Lehrgängen erlangt
werden.

Ausbringungstechnik
Pflanzenschutzspritzen müs-
sen von BVL/BBA zugelassen
sein. Später sind die Geräte
jährlich von einem „Spritzen-
TÜV“ auf Sicherheit und Ver-
teilgenauigkeit etc. zu über-
prüfen.

Haftungsregelungen auf
Golfanlagen

Vor dem Gesetz ist immer der
Betreiber der Golfanlage der
letztendlich Verantwortliche.
Egal, ob das ein Club oder ei-
ne GmbH ist. Es haften die für
die Anlage verantwortlichen
Vorstände bzw. Geschäftsfüh-
rer für eventuelle Schäden. Sie
sollten deshalb auch die An-
träge unterschreiben, damit

Sie von den PSM und ihrer An-
wendung wissen. Denn diese
Haftungsregelung gilt insbe-
sondere für Genehmigungen
nach § 18 b PflSchG.
Im Gegensatz zu Anwendun-
gen von PSM innerhalb der
Zulassung, bei denen die
Haupthaftung beim Zulas-
sungsinhaber und den Behör-
den liegt, haften bei Anwen-
dungen von PSM aufgrund ei-
ner § 18 b PlfSchG Genehmi-
gung ausschließlich die An-
wender, also Antragsteller.

Erste Kontrollen auf
Golfanlagen

Die Einhaltung der beschrie-
benen Regelungen und Aufla-
gen wird kontrolliert. Das gilt
für die Landwirtschaft genauso
wie den Gartenbau. Und erst
recht für die „Randgebiete“,

wozu auch der Golf- und
Sportrasen zählt. Mit einer Be-
sonderheit: Für die Behörden
sind es noch immer „Exoten“.
Dass mit der Durchführung
des PflSchG die Länder betraut
sind, trägt nicht zum leichte-
ren Verständnis der Verhält-
nisse bei. Drei Jahre nach dem
vollständigen Inkrafttreten des
PflSchG ist in den meisten
Bundesländern ein Kontroll-
system aufgebaut. Das Jahr
2004 war ein Test, 2005 läuft
das Kontrollsystem an. Die
Kontrollen erfolgen auf Lan-

des- wie auf kommunaler Ebe-
ne. Sie laufen nach einem
bundesweiten Kontrollplan ab.
Es werden planmäßige, An-
lass-, Anwendungs- und Be-
triebskontrollen unterschie-
den.
Der Kontrollschwerpunkt liegt
derzeit bei den „rückstandsre-
levanten Kulturen“ und den
sie produzierenden landwirt-
schaftlichen und gartenbau-
lichen Betrieben. Also in der
Nahrungs- und Futtermitteler-
zeugung. Das heißt aber nicht,
dass sich Golfanlagen unbeob-

OPTIMAL FÜR RASENTRAGSCHICHT, TOP-
DRESSEN, DÜNGEN ...

B e r a t u n g  u n d  V e r k a u f :

INTERTREST, Ing. Peter Schneider

Tel.: 0043 / 2236 - 45168

Fax: 0043 / 2236 - 46827

FEIL QUARZSANDE

Tel.: 09172 / 1720

Fax: 09172 / 2064

www.biovin.intertrest.com

Diplom-Agrarbiologe Martin Bocksch, Eltville
am Rhein, ist freiberuflicher Berater für Umwelt
und Rasenpflege von Golf-, Sport- und Freizeit-
anlagen.

Die nächste Ausgabe 
erscheint Ende September

Anzeigen und Redaktionsschluss
2. September 2005
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achtet fühlen sollten. Im
Gegenteil, wie Erfahrungen
des vergangenen Sommers
zeigen. Denn Betriebe werden
nicht nur im Rahmen von
überraschenden Routineüber-
prüfungen kontrolliert, son-
dern insbesondere aufgrund
von „Hinweisen aus der Bevöl-
kerung“. Diese so genannten
„Anlasskontrollen“ müssen
nach jedem Hinweis erfolgen.
Dass Golfanlagen in diesem
Zusammenhang unter be-
sonders kritischer Beobach-
tung stehen, benötigt keine
Betonung. Gerade dann aber
ist es wichtig, dass bei der
Kontrolle alles reibungslos ab-
läuft und Betreiber oder Club
keine zusätzliche Angriffsflä-
che bieten. In ganz besonde-
rem Maße gilt das natürlich für
die Bereiche, die sie selbst in
der Hand haben.
Nach den bisherigen Erfahrun-
gen sind alle Überprüfungen
nach einem ähnlichen Muster
abgelaufen.
� Ein oder mehrere Mitarbei-
ter der zuständigen Behörde
kommen auf die Anlage. Der
Besuch ist nicht zwingend an-
gemeldet.
� Es werden alle formellen
Unterlagen überprüft. D.h.
Spritzen-TÜV; Sachkundenach-
weise; Schulungsprotokolle;
sämtliche Genehmigungen;
Spritztagebuch. Die Überprü-
fung kann durchaus auch die
Einkaufsbelege umfassen.
� Es werden die örtlichen
Gegebenheiten überprüft. D.h.
PSM-Lager; Sicherungseinrich-
tungen; Ausbringungsgerät.
Die relevanten Flächen wer-
den besichtigt.
� Es werden Proben ent-
nommen. Der Spritze, Boden-
proben der behandelten Flä-
chen und Wasserproben aus
Drainageausläufen, Teichen,
etc.
� U.a. aus Schleswig-Hol-
stein wird von Überprüfungen
der Wege und Parkplätze be-

richtet. Auf diesen ist der Ein-
satz von PSM grundsätzlich
nur nach einer § 6.3 Sonderge-
nehmigung möglich. Liegt da-
her bei der Behörde kein Ge-
nehmigungsantrag vor, bei ei-
ner Kontrolle sind aber keine
Unkräuter zu finden, wird der
illegale Einsatz von PSM ver-
mutet und genauer unter-
sucht.

Beugen Sie Problemen
vor – Pflanzenschutz
„Kontroll-Check“

Sind die Unterlagen vollstän-
dig, aktuell und übersichtlich
geordnet? Stehen sie griffbe-
reit?
Für solche Fragen sollten sich
auch Vorstandsmitglieder und
Geschäftsführung interessie-
ren. Bei Verstößen werden Sie
auch dafür haftbar gemacht.
Das Vorliegen aktueller und
vollständiger Unterlagen sollte
daher in ihrem ureigensten In-
teresse liegen. Leider sind die
ersten Erfahrungen anders,
mit unangenehmen Folgen für
den weiteren Verlauf der Kon-
trolle.
Sind die Unterlagen dagegen
geordnet, vollständig, aktuell
und ohne langes Suchen zur
Hand, steht einer unproble-
matischen und raschen Kon-
trolle meist nicht viel im Wege.
Warum warten, bis der Ernst-
fall eintritt? Dann ist es zu spät
um Ergänzungen, Aktualisie-
rungen etc. durchzuführen.
Darum besser heute checken,
um morgen vorbereitet zu
sein.
Der Pflanzenschutz „Kontroll-
Check“ ist eine Überprüfung
aller Unterlagen und Einrich-
tungen im Zusammenhang

mit der Beantragung, Anwen-
dung und Lagerung von PSM
vor Ort. Er simuliert eine Prü-
fungssituation durch die zu-
ständigen Kontrollbehörden.
Sofort werden veraltete Ge-
nehmigungen, fehlende
Unterlagen oder mangelhafte
Lagerungsbedingungen er-
kannt. Der „Kontroll-Check“
legt Defizite offen. Das gibt
erst die Möglichkeit, sie noch
vor einer offiziellen Kontrolle
auszugleichen. Eine Beruhi-
gung für alle haftenden Perso-
nen, Anwender und Vorstän-
de. Der Autor hat bereits eini-

ge dieser „Kontroll-Checks“ er-
folgreich auf Golfanlagen
durchgeführt.
Der „Kontroll-Check“ ist auch
in Kombination mit einer „Be-
ratungsvereinbarung – Pflan-
zenschutz“ zu bekommen. Sie
umfasst auch alle Behörden-
kontakte neben der Beantra-
gung sämtlicher notwendiger
Genehmigungen. Darüber hi-
naus Informationen zur ak-
tuellen Zulassungssituation
und viele weitere wichtige und
nützliche Informationen rund
um den Pflanzenschutz.

Martin Bocksch

WASSERBELEBUNGSTECHNIK SPECHT
B I O - P H A R M A

Am Haidberg 16 D-21465 Wentorf
fon: 040-720 44 93 fax: 040-720 45 18

Spitzentechnik für die
Reinigung von Aussenanlagen

!

Generalvertrieb
Deutschland

Gutenbergstraße 12
D-73230 Kirchheim-Teck
Telefon (07021) 735423
Telefax (07021) 735448
Mobil (0172) 7332133

Kautter
Maschinen-Vertrieb

!Saug-, Blas- und Kehrmaschinen
KEYSTONE-
GLIEDERSCHLEPPNETZE
zum Einschleppen, Einebnen usw.

Daenser Weg 20
21614 Buxtehude
Telefon: (0 41 61) 8 52 71
Fax: (0 41 61) 8 19 61
Mobil: (01 71) 5 41 13 57

www.golf-sport-reiten.de

Anerkanntes Dienstleistungsunternehmen

für Komplettpflege,
Renovations- 
und Regenerationsarbeiten 
von Golf-, Sport- und 
Reitplätzen
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Im golf manager 1/2005 wurde

das Thema Benchmarking ausführ-

lich behandeln. Beschrieben wurde

neben der Historie auch Einsatz-

möglichkeiten im Golfbereich. In

diesem Beitrag beschreibt nun Jo-

hann Detlev Niemann Ansätze, das

Benchmarking auch für das Green-

keeping zu nutzen.

Benchmarking bedeutet nichts anderes
als Lernen von anderen bzw. Lernen von
den Besten. Benchmarking gilt als der
Oberbegriff. Die einzelnen zu analysieren-
den Aspekte, Parameter oder auch Ziel-
und Orientierungsgrößen genannt, wer-
den als „benchmarks“ beschrieben. 
Wenn Sie sich für ein Benchmarkingpro-
jekt entscheiden, müssen Sie die „bench-
marks“ definieren. Kennziffern wie etwa
die Mitgliederstruktur, der Umsatz aus
Gastronomie und Pro Shop oder die An-
zahl der Golfbahnen sind ebenso keine
benchmarks, wie der Ausbildungsstand
des Greenkeeper-Teams oder des Club-
managers. Bei all diesen Werten fehlen
Relationen bzw. Beziehungen zu konkre-
ten Prozessen oder Methoden.

Beispiele für Benchmarks im Green-
keeping:
� Auswirkung der Fortbildung Head-

Greenkeeper in Verbindung zu Koste-
neinsparungen im Greenkeeping.

� Auswirkung der Weiterbildungsmaß-
nahmen der Platzarbeiter auf die Re-
paraturkosten der Maschinen.

� Veränderungen des prozentualen An-
teils an …

� Gespielte Golfrunden im Verhältnis
zum Personaleinsatz Greenkeeping

� Zunahme/Abnahme von Sponsortur-
nieren durch reduzierten Pflegeauf-
wand, 

� Positiv-Negativ Veränderung der Kun-
denzufriedenheit durch geänderte Ar-
beitszeiten der Greenkeeper.

Klarheit durch Definition

Benchmarking bedeutet demnach nichts
anderes als Lernen von anderen bzw. Ler-

nen von den Besten. Die einzelnen zu
analysierenden Aspekte oder Parameter,
die es zu vergleichen gilt, werden als
„benchmarks“ beschrieben. Noch ver-
ständlicher wird Benchmarking, wenn Sie
die nachfolgende Definition studiert ha-
ben:

Benchmarking ist ein kontinuierlicher
Prozess, bei welchem Produkte, Dienst-
leistungen und insbesondere Prozesse
und Methoden betrieblicher Funktio-
nen über mehrere Unternehmen hin-
weg verglichen werden. Dabei sollen
die Unterschiede zu anderen Unter-
nehmen offengelegt, die Ursachen für
die Unterschiede und Möglichkeiten
zur Verbesserung aufgezeigt sowie
wettbewerbsorientierte Zielvorgaben
ermittelt werden. Der Vergleich findet
dabei mit Unternehmen statt, die die
zu untersuchenden Methoden oder
Prozesse hervorragend beherrschen.

2) Quelle: Horváth, P., Controlling, 9. Auflage
2003, S. 415, Verlag Vahlen

Neben der verbalen Definition hilft die
nachfolgende Abbildung Benchmarking
zu verstehen:

das Speisenangebot (Objekt) der Club-
gastronomie mit gastronomischen Ange-
boten von Freizeitanlagen verglichen.
Die Frage, wie man an die jeweiligen Da-
ten kommt, wird im Absatz „Lösungsan-
satz“ beschrieben.
Im Benchmarking werden Produkte, Me-
thoden und Prozesse analysiert. Ziel die-
ser Analysen ist es, die Kosten zu senken,
die Qualität sowie die Kundenzufrieden-
heit zu steigern und die Zeitspannen zu
optimieren. Der Analyseprozess kann für
Golfanlagen intern wie extern erfolgen:

� Internes Benchmarking: Eine interne
Überprüfung als eine Art Qualitätskon-
trolle bzw. Qualitätsmanagement ei-
ner Abteilung, z. B. das Greenkeeping.
Auf diese Weise wird aufgeklärt, wo
unnötig Kosten entstehen, Material

Benchmarking: Ein Thema auch für Greenkeeper!

Parameter Ausprägung Parameter

Objekt Prozess Methoden Produkt

Zielgrößen Kosten Qualität Kundenzufriedenheit Zeit

Vergleichspartner
Andere Geschäfts-

bereiche
Wettbewerber

Gleiche 
Branche

Andere 
Branche

Abbildung 1: Formen des Benchmarking 2)

2) Quelle: Horváth, P., Controlling, 9. Auflage 2003, S. 415, Verlag Vahle

Abbildung 1 zeigt einen Morphologischen
Kasten mit zwei Beispielen. Beispiel 1
(durchgezogenen Linie) beschreibt als
Benchmarkingprojekt das Mähen der Fair-
ways (Prozess). Die dadurch verursachten
Kosten (Zielgröße) sollen mit den Daten
eines Wettbewerbers (Vergleichspartner)
verglichen werden. Im Beispiel 2 (gestri-
chelte Linie) wird die Kundenzufrieden-
heit (Zielgröße) der Golfer in Bezug auf

verschwendet wird oder die Zeitansät-
ze nicht optimal sind. Auf einen einfa-
chen Nenner gebracht, bedeutet inter-
nes Benchmarking: Verschwendung
senken – Effektivität steigern. 
Beim internen Benchmarking ist es je-
doch wichtig, sich selbst im Vorfeld
entsprechende Zielgrößen zu geben.
Die Zertifizierung der Golfanlage sollte
daher vorher angestrebt werden.

Johann Detlev
Niemann, Geschäfts-
führer der DEULA
Bayern GmbH sowie
Akademie Land-
schaftsbau Weihen-
stephan GmbH In
Freising. Fachautor
von über 130 Fachbei-
trägen und Aufsätzen.
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� Wettbewerbsorientiertes Benchmar-
king: Der Vergleich der Ergebnisse de-
finierter Standards einer Golfanlage
mit denen eines Wettbewerbers nach
dem Motto: Was können wir von un-
serem Wettbewerb lernen?

� Brancheninternes Benchmarking:
Der Vergleich der Ergebnisse definier-
ter Standards einer Golfanlage mit al-
len Golfanlagen oder eher nur mit
Golfanlagen einer bestimmten Region
oder speziell ausgewählter Golfanla-
gen, siehe Lösungsansatz.

� Branchenübergreifendes Benchmar-
king: Der Vergleich der Leistungsfähig-
keit einer Golfanlage mit den „besten“
Unternehmen ohne Rücksicht auf
Branchen oder Märkte. Für Golfanla-
gen könnten Vergleiche in den Berei-
chen Gastronomie, Golfschule oder
ProShop (Einzelhandel) mit anerkann-
ten ähnlich strukturierten Unterneh-
men durchaus interessant sein.

(Quelle: In Anlehnung an McNair, C.J., Leib-
fried, K.H., Benchmarking – Von der Konkur-
renz lernen, Die Konkurrenz überholen,
München 1995, (Original New York 1992)

Welcher Nutzen ergibt sich durch
Benchmarking?

Benchmarking ist kein Allheilmittel. Den-
noch ist es ein wertvolles Instrument, um
Prozesse oder Methoden zu optimieren
mit dem Ziel, eigene Stärken zu stärken,
eigene Schwächen zu schwächen. In der
nachfolgenden Abbildung werden Bei-
spiele für direkten oder indirekten Nutzen
für Golfanlagen beschrieben.

Benchmarking im Greenkeeping

Obwohl mit Benchmarking primär die
Führungskräfte auf einer Golfanlage ange-
sprochen werden, in unserem Fall die He-
ad-Greenkeeper, sollten alle Mitarbeiter
aus dem Greenkeeper-Team in mögliche
Benchmarkingprozesse involviert werden.
Wenn Sie nun Benchmarking für Ihre Golf-
anlage einsetzen möchten, sollten Sie sich
Gedanken über das strukturierte Vorge-
hen machen. Dazu ist es notwendig, sich
mit den einzelnen Stufen eines Bench-
markingprozesses auseinanderzusetzen.
Der Vorschlag des Verfassers sieht zehn
Schritte vor. 

Einsatzmöglichkeiten im
Greenkeeping

Benchmarking lässt sich mit mehr oder
weniger Aufwand für fast jeden Bereich
einer Golfanlage einsetzen. Überall dort,
wo es gilt Abläufe, Prozesses, Waren- bzw.
Personaleinsatz oder Kundenkontakte zu
optimieren kann Benchmarking einge-
setzt werden. In Tabelle 1 listet dazu eini-
ge Beispiele auf:

Erfolgsfaktoren für Benchmarking

Wie jede Medaille hat auch Benchmarking
zwei Seiten. Damit man beim nächsten

Direkter Nutzen 
durch Benchmarking

Indirekter Nutzen durch 
kontinuierliches Benchmarking

Analysiert / Bewertet Golfanlagen, gleichgültig ob
Betreibergesellschaft oder Club

Erzeugt bei Mitarbeitern, Clubfunktionären und
Golfern Verständnis für die eigenen Geschäftsabläufe,
je nachdem wie dieser Personenkreis in das Projekt
eingebunden ist

Vergleicht die verschiedenen Bereiche einer Golf-
anlage bzw. komplette Golfanlagen

Flankierendes Instrument, 
um (Unternehmens-)Ziele festzulegen

Definiert Bestleistungen innerhalb der „Golfland-
schaft“

Flankierendes Instrument, um (Unternehmens-)Strate-
gie(n) zu überprüfen

Identifiziert Leistungslücken bzw. deckt Chancen
auf

Stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Golfanla-
ge, kann Potenziale freisetzen 

Bietet Entscheidungsalternativen Kann einen dauernden Verbesserungs-Prozess initiie-
ren

Abbildung 2: Nutzen durch Benchmarking 4)

Abbildung 2, Nutzen durch Benchmarking – in Anlehnung an Siebert, G., Kempf, S., Bench-
marking – Leitfaden für die Praxis, 2. Auflage 2002, Seite 15, Carl Hanser Verlag München –
Wien 4)

Rasentragschicht-
Rasenpflegemischungen
• wirtschaftlich • standortgerecht •
ORGABO-GmbH, 64293 Darmstadt
Tel. 06151-701-4080/1 / www.orgabo.de
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Benchmarkingprojekt Erfolg hat, emp-
fiehlt es sich die nachfolgenden Aspekte
zu beherzigen. In der zusammengefassten
Abbildung 5 werden sowohl Erfolgs- als
auch Killerfaktoren beschrieben:

Lösungsansatz Benchmarkingtag

Die Definition möglicher Benchmarks und
deren Messung kann durchaus problema-
tisch werden. Die Annahme sei gestattet,
dass sich bisher nur wenige Golfanlagen
mit einer detaillierten Zielgrößendefini-
tion sowie der dazu notwendigen Daten-
erhebung in allen Bereichen einer Golfan-
lage beschäftigt haben. Damit korrespon-
diert der Ansatz bzw. die Wahl des Ver-
gleichspartners, dem ggf. ähnliche Struk-
turen oder Vorarbeiten fehlen. Ferner wird
es sehr schwierig sein, entsprechende In-
formationen von direkten Wettbewerbern
zu bekommen.
Um die sogenannten „benchmarks“ zu
definieren, werden Hintergrund- oder Zu-
satzinformationen benötigt. Kennziffern
wie etwa die Mitgliederstruktur, der Um-
satz in der Gastronomie, das Durch-
schnittseinkommen der Mitarbeiter oder
die Anzahl der Golfbahnen sind noch kei-
ne benchmarks. Bei all diesen Werten feh-
len Relationen bzw. Beziehungen zu kon-
kreten Prozessen oder Methoden.

Beispiele für Benchmarks:
� Auswirkung der Fortbildung Head-

Greenkeeper in Verbindung zu Koste-
neinsparungen im Greenkeeping,

� Gespielte Golfrunden im Verhältnis
zum Personaleinsatz Clubmanage-
ment,

� Zunahme/Abnahme der Buchung von
Kursen der Golfschule durch veränder-

Teilschritte Beispiel für Greenkeeping

1. Definition des Bench-
markingobjektes

Siehe Tabelle 1

2. Definition Benchmarkingteams Je nach Art der Golfanlage Golfclub oder Betreibergesellschaft; Maxi-
mal sieben Personen, die Zusammensetzung richtet sich u. a. auch
nach dem Benchmarkingobjekt, dennoch sollten alle Mitarbeiter aus
dem Greenkeeping über dieses Projekt informiert und ggf. involviert
werden

3. Festlegen/Benennen des
Vergleichspartner

Orientiert sich daran, wie der Analyseprozess erfolgen soll:
==> Internes Benchmarking

Überprüfung eines Bereiches bzw. einer Abteilung,
siehe Tabelle 1

==> Wettbewerbsorientiertes Benchmarking, 
Direkter Wettbewerber aus dem definierten Einzugsgebiet

==> Brancheninternes Benchmarking
Golfanlage aus einer anderen Region

==> Branchenübergreifendes Benchmarking
Ein Unternehmen aus einem anderen Dienstleistungs- oder
Freizeitbereich

4. Informationsquellen/
Datenerhebung

Je nach Analyseobjekt Bestimmung des Informationsbedarfs, Durch-
führungen von Messungen und Sammeln aller benötigten Daten.

5. Leistungslücken/
Schwachstellen

Analysieren und Auswertung der Daten und identifizieren möglicher
Unterschiede, positiv wie negativ, sogenannte Schwachstellen- bzw.
Problemdefinition

6. Ursachenermittlung Schlussfolgerungen aus der Analyse ziehen, z. B. nach folgendem
Schema:
==> Wie lautet das Problem/Schwachstelle?
==> Welche Gründe dafür sind uns bekannt bzw. könnten Ursache

dafür sein?
==> Welche Verbesserungschancen, -möglichkeiten oder Ideen ken-

nen  bzw. haben wir?
==> Welche Verbesserungsschritte sind bei uns realistisch?

(Konzentration auf das Machbare)

7. Zielformulierung/
Vertrauensbildung

Auf Grundlage des Machbaren mit den „betroffenen“ Mitarbeitern ge-
meinsam Ziele und Aktionspläne auf Basis „vertrauensbildender Aus-
richtung“ vereinbaren und verabschieden

8. Maßnahmen-/Aktionspläne Umsetzung der verabschiedeten Aktionspläne gemäß Zeit- und Bud-
getvorgaben

9. (laufende) Kontrolle Periodische Überprüfung der Teilschritte

10. Wiederholung Je nach Benchmarkingobjekt ist es sinnvoll, nicht nur die Umsetzung
der Aktionspläne zu kontrollieren, sondern den kompletten
Benchmarkingprozess zu wiederholen

Abbildung 3, ©  Niemann, Freising 01/2005 – Ablauforganisation eines  Benchmarkingpro-
zesses am Beispiel für Golfanlagen

Abbildung 3: Ablauforganisation eines Benchmarkingprozesses 
– am Beispiel Greenkeeping –
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te Inhalte bei gleicher Preisgestaltung
im Zeitraum x oder

� Positiv-Negativ Veränderung der Kun-
denzufriedenheit durch geänderte Öff-
nungszeiten Gastronomie und Pro
Shop (durchaus auch in Verbindung 

mit Umsatzveränderungen).

Auf Grund zu erwartender Schwierigkei-
ten könnte ein Benchmarkingtag als erster
Schritt gesehen werden. An dieser Veran-
staltung könnten verantwortliche Mitar-
beiter von Golfclubs oder Golfanlagen teil-
nehmen, die bereit sind auch Informatio-
nen auszutauschen. Benchmarks könnten
definiert und mögliche Projekte geplant
werden. Ferner könnten an diesem Tag
auch Vertreter von den jeweiligen Verbän-
den über ihre Erfahrungen zum Thema
Zielgrößendefinition und Datenerhebung
sprechen. Johann Detlev Niemann 
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Väderstad jetzt auch bei uns
Der schwedische Landmaschinen-Her-
steller Väderstad, Spezialist für Boden-
bearbeitung und Sä-/Durchsätechnik,
hat eine „Turf- und Ground Care“-Bau-
reihe entwickelt. Mit dieser neuen Ma-
schine stellt sich das Unternehmen
jetzt dem deutschen Markt vor.
Zur Information der Leser liegen unse-
rer aktuellen Ausgabe Informations-
prospekte bei.
Informationen dazu gibt es unter Tel.
0046-142821-24, Fax 0046-14282010
oder auch E-Mail per.thunberg@va-
derstad-ab.se. Weitere Informationen
auf der Hompage unter www.vader-
stad.com

Abbildung 4: Einsatzmöglichkeiten Benchmarking im Golfbereich 

Analysebereich Greenkeeping Definition Benchmarkingobjekt (Auswahl)

Head-Greenkeeping • Einrichten/Optimierung Mitarbeiter-Informationssysteme
• Einrichten/Optimierung Kennzahlensystematik
• Optimierung Mitarbeiterführung
• Optimierung Personaleinsatzg
• Optimierung Betriebsführung/

Berichtswesen
• Steigerung Mitarbeiterzufriedenheit, z. B. Sanitär- und Sozialbereich

Maschinenpark • Optimierung Maschineneinsatz
• Optimierung Maschinenpflege und Wartung
• Optimierung Ersatzteilorganisation  Maschinenpark
• Optimierung Reparaturkosten/-zeit
• Optimierung Rüst- und Standzeiten
• Optimierung Alt-Maschinenverwertung

Geräte • Optimierung des Kleingeräteeinsatzes z. B. Haken und Rechen

Maschinenhalle • Optimierung Platzausnutzung
• Optimierung Energiebedarf
• Optimierung Werkstattbereich

Platzpflege • Optimierung  Mäharbeiten
• Optimierung Grünspflege
• Optimierung Tee/Abschlagpflege
• Optimierung Bunkerpflege
• Optimierung Aerifizieren und Besanden
• Optimierung Gehölzschnitt
• Optimierung Turniervorbereitung
• Optimierung Wege- und Parkplatzinstandhaltung
• Optimierung/Outsourcen Nebentätigkeiten wie z. B. Papierauflesen,

Papierkörbe leeren oder Pflege Clubhausbeete usw.

Material • Optimierung Materialbeschaffung
• Optimierung Materiallagerung
• Optimierung Materialeinsatz

Organisation • Optimierung Transportleistungen
• Optimierung Organisation, allgemein

Abbildung 3, Niemann, Freising 01/2005 – Einsatzmöglichkeiten Benchmarking im Green-
keeping

Abbildung 5 – Erfolgs- und Killerfaktoren für Benchmarking

Benchmarking Erfolgsfaktoren für Golfanlage

� „Rückendeckung“ durch den Clubvorstand bzw. die
Geschäftsführung eines Golfclubs oder einer Betrei-
bergesellschaft

� Professionelle Planung - Umfang und konkrete Ziele
des Projektes genau definieren

� Definition bzw. Bewertungsmaßstäbe des angestreb-
ten Erfolges

� Die „richtige“ Zusammensetzung des Benchmar-
king-Teams (Mitarbeiter, Funktionäre aus verschie-
denen Bereichen bzw. mit unterschiedlichen Erfah-
rungen)

� Projektleiter schon bei der Planung integrieren

� Benchmarking-Team muss vorab trainiert werden,
also über die Ziele und  Zusammenhänge informiert
sein, aber auch in die Arbeitsweise

� Definition/Vergleichbarkeit der Erfolgsfaktoren

� Offenheit und Vertrauen gegenüber der/den Part-
ner-Golfanlagen

Killerfaktoren für erfolgreiches Benchmarking

� Mangelhafte bis keine Rückendeckung durch Vor-
stand oder Geschäftsführung

� Wahl einer ungeeigneten Partner-Golfanlage

� Mangelnde Kenntnisse der Erfolgsfaktoren

� Fehlen eines systematischen Controlling

� Uferlose Datensammlung

� Kennzahlen mit übereinstimmenden Bezeichnun-
gen, aber völlig unterschiedlichen Inhalten

Quelle: 5) In Anlehnung an Frankfurter Allgemeine Zeitung, Erfolgsfaktoren für das Benchmarking in
Unternehmen, 15.03.1999.
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Überraschende Gäste im Golf-
park Meerbusch (nähe Düssel-
dorf): Knapp ein Dutzend kun-
terbunte Kühe standen im Ge-
lände und schauten den Gol-
fern beim Pfingstturnier zu.
Aufgestellt hatten die farbigen
Objekte aus Glasfaserkunst-
stoff Georg und Ulrike Kresken
aus Bocholt. Sie waren gerade
on tour in der Region und ent-
deckten den Golfplatz als idea-
les Ambiente für die Sonnen-
blumen-Kuh, die Wanderweg-
Kuh, die American Hearts-Kuh

und Co. – allesamt erschaffen
von einer Künstlergruppe,
dem Kuh-Kunstteam. Golf-
park-Manager Bernhard Lin-
denbuß war begeistert und
sagte spontan zu, die Kühe auf
dem Gelände auszustellen:
„Eine tolle Idee, diese Objekte
passen so richtig zu unserem
ländlichen Flair.“ Die Golfer
selbst waren begeistert; die
ein oder andere Kuh bleibt so-
gar in Meerbusch und wech-
selt demnächst auf einen hei-
mischen Rasen.

Golfmaschinen für schnelle und trockene Grüns!

Graden Swing Wing

schlepperangetriebener Scarifier.
Ermöglicht das Eindringen von
Luft, Wasser, und Topdressing
durch den Filz bis hin zur
Wurzelzone.

Graden GS 04

13 PS Vertikutiergerät für tiefes
Vertikutieren bis zu 4,5 cm.

Greens Iron 3000

Grünsbügler,mit Bürste
und Schlitzer,
5,5 kW Honda – Motor,
hydrostatischer
Antrieb

Gravel Band Drainer

Schlitz- Drainagegerät 
Arbeitstiefe bis 35 cm 
in nur einem Arbeitsgang
Schlitzen, Verfüllen und
wieder Schliessen

Wassenberg GmbH, von-Goldammer-Str. 31, 41515 Grevenbroich,
Tel. 02181-2399-0, Fax 02181-2399-29, email: info@wassenberg-gmbh.de

           
         

Muuh-ment mal …
Kunterbunte Kühe zu Gast im
Golfpark Meerbusch

Foto: Golfpark Meerbusch

Anzeigen- und Redaktionsschluss 
für die nächste Ausgabe:

2. September 2005
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Aquarienliebhaber kennen
das: Um das Wasser möglichst
lange sauber zu halten – und
das auf natürlichem Wege –
setzt man lebende Scheiben-
wischer in das Becken, die un-
ermüdlich das Glas von Algen
und anderen Ablagerungen
befreien und sich dadurch
selbst ernähren.
Warum eine solche Symbiose
nicht auch für Golfteiche nut-
zen?, dachte sich Winfried Lan-
genberg, Betreiber einer
Krebszucht im Landkreis Saar-
louis. Langenfeld beschäftigt
sich mit einer bestimmten
Flusskrebsart, die ursprünglich
in Mitteleuropa zwar heimisch,
inzwischen jedoch fast ausge-
storben ist: den Edelkrebs (as-

tacus astacus). Der astacus
bringe, so Langenfeld, gleich
mehrere Vorteile: „Er räumt im
Wasser auf“, das heißt, er ver-
tilgt, was sonst faulen würde.
Die Lieblingsspeise des Kreb-
ses seien Algen, aber auch
Schnecken, Würmer, herab ge-
fallenes Laub und Plankton
gehörten auf den Speisezettel.
Außerdem bereite dem Krebs
das Zusammenleben mit an-
deren Wassertieren keine Pro-
bleme.

Die Großen müssen
raus

Seine Ansiedlung in Golftei-
chen diene darüber hinaus
auch in besonders hohem Ma-

ße dem Artenschutz. „Golftei-
che mit einem autonomen
Wasserkreislauf sind ideale
Standorte zum Aufbau von
neuen Krebspopulationen“,
erklärt Langenfeld, der sich
seit drei Jahren mit der Krebs-
zucht beschäftigt und vorher
Forellen gezüchtet hat. Genau

wie diese sind seine Edelkreb-
se auch zum Verzehr geeignet,
wenn nicht empfohlen. Denn
die Bereicherung der Clubgas-
tronomie durch Krebs-Gerich-
te ist für Langenfeld nicht nur
eine Möglichkeit, sondern ge-
radezu ein Muss: „Mit vier Jah-
ren hat der atacus mit 100

Wetting-Agents von OPTIMAX

www.optimax.de

Gezieltes
Wassermanagement
Gezieltes
Wassermanagement

Die weltweit führenden 
Wetting-Agents exklusiv 
im Programm bei OPTIMAX:
• REVOLUTION
• DISPATCH
• AQUA GRO
• PRIMER Granulat
• PRIMER Flüssig 
• FIFTY90
• AQUADOC 

NEU!

NEU!

NEU!

Erst in den Teich, 
dann auf den Tisch

Züchter Winfried Langenberg mit einem Prachtexemplar seines Edel-
krebses astacus. Foto: Winfried Langenberg
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Gramm die richtige Speise-
krebsgröße“, sagt Langenfeld,
„dann sollte er raus, sonst
frisst er den kleineren Krebsen
das Futter weg.“ Zudem habe
der Edelkrebs – im Gegensatz
zu importierten Artgenossen –
besonders große und kräftige
Scheren.
Der erste deutsche Golfclub,
der Krebse in seine Teiche set-
zen wollte, war der Golf Club
Mettmann. Mittlerweile leben
Langenfelds Krebse in 15
deutschen und österreichi-
schen 15 Golfanlagen. Nach
ausführlichen Gesprächen

über die biologischen und
ökologischen Voraussetzun-
gen in den Anlagen, besetzt
Langenfeld die Golfteiche mit
so genannten „Sömmerlin-
gen“, die einen Sommer alt
sind. Sie haben eine Größe
von drei Zentimetern. Langen-
feld rät zu einem Sömmerling
pro Quadratmeter; der Stück-
preis liegt bei 1 bis 2 Euro.
Sehr große Teiche müssten
nicht gleich komplett besetzt
werden, so der Züchter, die
Population wachse allmählich
von alleine an.

Birgit Broja

Bereits zum vierten Mal wird
vom 12. bis 14. Juni 2005 die
Freilandausstellung demopark
stattfinden. Zusammen mit
der Messe Fulda GmbH veran-
staltete der VDMA Landtechnik
die demopark zum ersten Mal
1999 in Fulda. Damals kamen
auf Anhieb 184 Aussteller. Vor
zwei Jahren, auf der dritten
demopark verzeichnete die
Messe bereits 316 Aussteller.
In diesem Jahr sind über 330
Unternehmen dabei, wenn die
demopark 2005 zum Treff-
punkt für Fachbesucher aus
ganz Europa wird und die Aus-
steller ihre neuen Maschinen
auf dem 250.000 m2 großen
Messegelände, auf dem Flug-

platz Eisenach-Kindel, präsen-
tieren werden.

Die demopark 2005

Auf dem neuen Messegelände
erwarten die Besucher das ge-
samte Programm der Maschi-
nen für die Grünflächenpflege,
den Landschaftsbau und
Sportplatzbau und Maschinen
für den kommunalen Einsatz.
Auf nochmals deutlich er-
weiterten Ausstellungs- und
Demonstrationsflächen ist das
Angebot an Maschinen größer
denn je. Es werden wieder vie-
le Neuheiten und beachtens-
werte Weiterentwicklungen
der Maschinen und Geräte ge-

WIR MACHEN FUSSBALL 
ERST MÖGLICH !
WIR MACHEN FUSSBALL 
ERST MÖGLICH !

Horst Schwab GmbH
Haid am Rain 3, 86579 Waidhofen
Tel. 08252-90760 • Fax. 08252-907690

Internet: www.horst-schwab.de  • e-Mail: info@horst-schwab.de

Scotts Deutschland GmbH • Veldhauser Straße 197 • 48527 Nordhorn • Tel.: 05921/380 66 • Fax: 05921/380 60 • eMail: Scotts.

< Vom Tee bis 

A
e
S

Sie kennen Scotts bereits von Sierraform, dem 
professionellen Dünger für Greens und Tees. Aber zu
einem Top-Golfplatz gehören mehr als nur Greens
und Tees. Mit Fairwaymaster und Sportsmaster bietet
Scotts Ihnen nun auch für Ihre Fairways eine optimale
Düngelösung an.

Ob Tees, Fairways oder Greens – durch unser
Produktangebot mit genau der richtigen Mischung
aus umhüllten Dauerdüngern und Langzeitdüngern,
können Sie sich auf ein gleichmäßiges und gesundes
Wachstum Ihres Rasens verlassen - an jeder Stelle
Ihres Golfplatzes! 

Scotts – Ihr Garant für optimale Golfplatzpflege.

Neu in Eisenach: 
Die demopark 2005 
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zeigt. Viele Aussteller werden
die demopark nutzen, ihre
neuesten Maschinen dem
Fachpublikum vorzustellen
und auf den großzügigen De-
monstrationsflächen vorzufüh-
ren. Größter Einzelbereich ist
der Produktbereich Mähtech-
nik, dann folgen Kommunal-
technik, Baumaschinen und
Maschinen und Geräte für den
Winterdienst. Es sind auch bei
dieser 4. demopark alle Ma-
schinenbereiche für die Ziel-
gruppen, Garten- und Land-

schaftsbauer, Kommunen,
Lohnunternehmer und Green-
keeper hervorragend vertreten
In Eisenach wird sich ein um-
fassendes internationales
Schaufenster für die grüne
Brache auftun.
Mit insgesamt 52 ausländi-
schen Ausstellern aus 13 Län-
dern hat die demopark ihre
internationale Bedeutung wei-
ter ausgebaut. Die meisten
ausländischen Aussteller kom-
men aus Italien, dann folgen
Niederlande, Dänemark, Ös-
terreich, Belgien, USA,
Schweiz, Frankreich, Slowe-
nien Großbritannien, Schwe-
den, und Malta.

Größte Ausstellung in
Europa

Mit einer Gesamtfläche von
250.000 m? ist die demopark

die größte Ausstellung ihrer
Art in Europa im Bereich GaL-
aBau. Die Struktur des Gelän-
des ist klar gegliedert und ent-
sprechend den gewünschten
Vorführbedingungen effektiv
nutzbar. Eine große Zelthalle
mit 33 Ausstellern ist am Ein-
gang West platziert. Die Besu-
cher können unmittelbar ne-
ben dem Gelände kostenlos
parken und über kurze Wege
direkt die beiden Eingänge
des Geländes im Westen und
Osten erreichen. Der Eintritts-
preis beträgt wie vor zwei Jah-
ren 7.- Euro. Die Besucher wer-
den von den beiden Eingän-
gen auf großzügigen Wegen
an allen Ausstellungsständen
vorbeigeführt. Mit einer klei-
nen Messebahn wird den Be-
suchern das Überwinden der
größeren Entfernungen auf
dem Flugplatzgelände erleich-

tert. Besucher, die mit der
Bahn anreisen, können einen
Bus-Shuttle vom ICE-Bahnhof
Eisenach zum Messegelände
nutzen. Die Busse werden
während der Ausstellungszeit
ständig zwischen dem Messe-
gelände und dem Bahnhof
pendeln. 
Der Ausstellungskatalog, um-
fassend aber gleichzeitig kom-
pakt, im Westentaschenfor-
mat, wird jedem Besucher
kostenlos mit der Eintrittskarte
überreicht. Er ist auch nach
Abschluss der Messe eine
wichtige Informationsquelle
bei geplanten Investitionen.
Die spezifizierte fachliche Glie-
derung des Katalogs mit inte-
griertem Geländeübersichts-
plan erleichtert die Orientie-
rung auf dem Messegelände,
so dass der Besucher eine
schnelle Übersicht der Ausstel-

cotts.Deutschland@scotts.com

s zum Green >

Ausführlichere Informationen über unsere Produkte
erhalten Sie bei Ihrem Scotts Fachhändler oder über
Scotts.Deutschland@scotts.com.
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ler und der angebotenen Tech-
nik bekommt. 
Die Erfolgsgeschichte der de-
mopark zeigt sich deutlich an
der Entwicklung der Besucher-
zahlen: Zur ersten demopark
im Jahr 1999 kamen 12.000
Besucher, vor zwei Jahren wa-
ren es 22.000. Die vierte de-
mopark soll wieder ein Erfolg
werden, die Erwartungen der
Verantwortlichen liegen des-
halb bei über 22.000 Besu-
cher, trotz des Standortwech-
sels.
Empfohlen wird den Besu-
chern, ihr Kommen mit Hilfe
des Internets vorzubereiten.

Über die homepage der de-
mopark - www.demopark.de -
können sich die Besucher vor-
ab über Anfahrt, Geländeplan
und die anwesenden Ausstel-
ler informieren. Über einen
Link zur Infoseite der Stadt Ei-
senach (www.eisenach.de)
können sich die Besucher
über die Stadt und die Region
informieren und es besteht
dort Hilfe bei der Hotelsuche.

Technische Trends auf
der demopark

Die Aussteller knüpfen hohe
Erwartungen an das laufende

National Turfco Smithco
R + R Qualitätsersatzteile

Öschelbronner Str. 21 72108 Rottenburg
Tel. 07457-91070 Fax: 07457-91072

www.UNIKOM-GmbH.de
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Geschäftsjahr und an die de-
mopark 2005. Große Anstren-
gungen wurden in die Weiter-
entwicklung der Maschinen
und in neue Produkte inves-
tiert. Steigerung der Leistungs-
fähigkeit und Entwicklungen
zum multifunktionalen Einsatz
der Maschinen wurden in di-
versen Befragung öfter ge-
nannt. Weitere technische
Trends, die verstärkt zu beob-
achten sind, sind die Minimie-
rung der Umweltbelastungen
hinsichtlich der Geräuschemis-
sionen und der Abgase. Die
Optimierung der Bedienerfüh-
rung und Komfortverbesserun-
gen an den Maschinen sowie
die Vereinfachung und Verbes-
serung der Handhabung und
der Wartung werden ebenfalls
genannt. Dabei stehen die
Steigerung der Produktivität
und die Kostensenkung für
den Kunden im Vordergrund.
Technische Entwicklungen hin
zu Hightech, wie Hydraulik-
Steuerelemente, die der Ent-
lastung des Fahrers dienen,

hydrostatische Antriebe der
Maschinen und mechatroni-
sche Funktionsverbesserungen
werden auf der demopark vor-
geführt.

Anforderungen an die
Hersteller

Welches sind die Anforderun-
gen der Kunden an die Ma-
schinen? An erster Stelle steht
die Bedienerfreundlichkeit ge-
folgt von einem günstigen
Preis. Die Kunden erwarten
von neuen Maschinen einen
hohen Innovationsgrad. Neue
Maschinen müssen einen er-
heblichen zusätzlichen Nutzen
für den Anwender bieten.
Qualität und Betriebssicher-
heit der Arbeitsmaschinen
sind weitere viel genannte An-
forderungen der Kunden. Da-
neben erwarten diese ein
dichtes Händler- und Service-
netz und eine schnelle Verfüg-
barkeit der gewünschten Ma-
schinen und Geräte. Die Kun-
denzufriedenheit steht bei den

C
 9

12
.2

 D

Bei uns werden Sie mit Sicherheit
fündig: Mehr als 60 Grundstücks-
pflegeprodukte stehen zur Auswahl
– angefangen bei unseren preisge-
krönten Kompakttraktoren über
leistungsstarke Arbeits- und Trans-
portfahrzeuge bis hin zu den neuen
Null-Wenderadius-Mähern. Darüber
hinaus bieten wir das branchen-
weit beste Logistiknetzwerk für die
Ersatzteilversorgung und einen
erstklassigen Kundendienst. Damit
sind Sie bei uns bestens bedient.
www.JohnDeere.de

Um das Ausmaß unserer 
Produktpalette zu erfassen, 
bedarf es einer gewissen Weitsicht.

Zuverlässigkeit ist unsere Stärke

John Deere Vertrieb, John Deere Straße 10, 76646 Bruchsal, Tel.: (0 72 51) 924-8400, Fax: (0 72 51) 924-8409, www.johndeere.de

Auf der demopark 2005
für Sie bereit.
John Deere Stand A/139
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Herstellern an erster Stelle.
Dies gilt für Technik und Ser-
vice gleichermaßen. Aber nicht
nur die technische Ausstattung
und Leistung der Maschine ist
heute kaufentscheidend, auch
die Finanzierung ist zuneh-
mend ein Thema beim Ver-
kauf. Miete und Leasing sind
immer öfter gefragt, die Her-
steller haben sich mit attrakti-
ven Angeboten darauf einge-
stellt.

Neuheiten-Schau

Was erwarten die Besucher
und was bieten die Aussteller
den Besuchern auf der demo-
park? Nahezu alle befragten
Unternehmen werden Neuhei-
ten oder wesentliche Verbes-
serungen ihrer Produkte zei-
gen. Darunter sind vollkom-

Goldmedaillen
Fendt 
John Deere
Avant Tecno
Stihl
Kalinke

Silbermedaillen
Fischer
STM Continental/ Komm Tek
Reform
Schmidt, Uchte
Tünnißen
Roth Motorgeräte
Honda

Bronzemedaillen: 8
AS-Motor
Bergmann
Mauderer
Fendt
Tielbürger
Wiedenmann
Motec
Jensen

Zum zweiten Mal hat eine
Fachjury die angemeldeten
Neuheiten zur demopark ge-
nau unter die Lupe genom-
men und Innovationen sowie
beachtenswerte Weiterent-
wicklungen ausgezeichnet. Es
fand eine Neuheitenprämie-
rung statt, bei der fünf Gold,
sieben Silber- und acht Bron-
zemedaillen vergeben wur-
den. Die beteiligten Fachzeit-
schriften in alphabetischer
Reihenfolge: AGRARTECHNIK,
bi GalaBau, Greenkeepers

Journal, Kommunaltechnik,
Lohnunternehmen.

Gold

Vorderachsfederung mit
Wankausgleich beim 200 VK
von Fendt
Als erstes Unternehmen bietet
Fendt bei seinen Schmalspur-
Kompakttraktoren für den
Kommunaleinsatz eine
Vorderachsfederung mit
Wankausgleich an. Dies war
der Fachjury eine Gold-Medail-
le wert. Die Federung der
Vorderachse erhöht den Ar-
beits- und Fahrkomfort durch
das Reduzieren von Stößen
und Schwingungen. Die
hydropneumatische Federung
besteht aus Hydraulikzylin-
dern, Federschwinge, Stick-
stoffspeichern und einem
Querstabilisator. Für exakte
Geräteführung ist die Fede-
rung sperrbar.

Triplex Greens-Mäher 2500E
von John Deere
Die Kombination aus konven-
tionellem Motor (13,3 kW/ 20
PS) und generatorbetriebenen
Elektro-Spindelmotoren sorgt
für eine gleichmäßige Schnitt-
frequenz und hat die Jury
überzeugt für dieses Konzept
eine Gold-Medaille zu verge-
ben. Eien Überwachungsein-
heit ermöglicht eine identi-
sche Drehzahl an all drei

men neu entwickelte Maschi-
nen, die erstmalig gezeigt
werden, also Weltpremiere
haben. Es werden aber auch
sehr beachtenswerte techni-
sche Weiterentwicklungen ge-
zeigt werden. 
Es wird auch auf der demopark
2005 wieder eine zentrale Prä-
sentation von Neuheiten ge-
ben. In einer Neuheiten-Schau
werden die von einer unab-
hängigen Jury mit Gold- und
Silbermedaillen ausgezeichne-
ten Maschinen und Geräte ge-
zeigt werden. Daneben wird es
erstmals eine Sonderschau für
All-Terrain Vehicles geben, auf
dem ATV-Parcours wird ge-
zeigt, welche Anwendungs-
möglichkeiten diese Art von
Fahrzeugen in der Kommune
und dem Garten- und Land-
schaftsbau bieten.

Prämierte Neuheiten auf
der demopark 2005
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Schneideinheiten. Die Schnei-
deinheiten-aufhängung ge-
währt eine gleich bleibende
Schnitthöhe. Durch den
Elektroantrieb der Mähspin-
deln kann die Motordrehzahl
verringert werden. Das führt
zu weniger Verbrauch und Ge-
räuschen. 

Allroundmaschine Baureihe
200 von Avant Tecno
Das Maschinenkonzept der
Baureihe 200 von Avant hat
die Jury überzeugt. Bei gerin-
gen Außenmaßen besitzen die
Maschinen eine hohe Leis-
tungskraft. Ein Programm mit
über 20 Anbaugeräten steht
zur Verfügung, beispielsweise
Kehrmaschine, Anbaubagger,
Kreiselegge, Mulchmähwerk,
Schneefräse, Hochkippschau-
fel oder Seilwinde. Bei maxi-
mal 96 Zentimeter Breite und
1,87 Meter Höhe beträgt der
Wenderadius nur 2,10 Meter.
Weitere Merkmale. Antriebs-
leistung 16 oder 20 PS. Hydro-
statischer Fahrantrieb, perma-
nenter Allradantrieb. Für den
Ganzjahreseinsatz konzipiert.

Maredo Kleingeräteträger
von Kalinke
Die Jury zeichnet den Maredo
Kleingeräteträger von Kalinke
mit einer Goldmedaille aus.
An das multifunktionale Trä-
gergerät lassen sich eine Viel-
zahl von Anbaugeräten kop-
peln. Das Basisgerät hat drei
Räder und einen 6 PS-Van-
guard-Motor. Es verfügt über
ein Schnellwechsel-Dreipunkt-
system und zwei Zapfwellen-
geschwindigkeiten. Die Vor-
fahrtgeschwindigkeit kann stu-
fenlos reguliert werden. An-
baugeräte: Kantenschneider,
Kantenmäher, Kantenfräse,
Zweikopf-Fadenmäher, Verti-
kutierer, Aerifizierer, Soden-
schneider. 
Blasgeräte mit 4-Mix-Motor
von Stihl
Erstmals kommt bei Stihl der

4-Mix-Motor bei rückentragba-
ren Blasgeräten zum Einsatz.
Weniger Abgase, weniger
Lärm und mehr Drehmoment
zeichnen den Motor aus, der
die Vorteile von Zwei- und
Viertaktmotoren vereint. Die
Ventilsteuerung verhindert
Spülverluste und senkt die Ab-
gaswerte deutlich. Schallopti-
mierungen machen die Blas-
geräte besonders leise. Dieses
zukunftsweisende Ausstat-
tungspaket war der Jury eine
Innovationsmedaille in Gold
wert. Der Motor läuft im
Unterschied zu anderen Vier-
taktern mit dem gewohnten
Benzin-Öl-Gemisch. Durch die
Gemisch-Schmierung ist ein
lageunabhängiger Einsatz
möglich. Ein- und Auslassven-
tile steuern den Gaswechsel.
Über einen Bypass gelangt das
Gemisch in den Zylinderkopf
und den kompletten Motor.
Die Blasgeräte BR 500, BR 550
und BR 600 haben einen Mo-
tor mit 64,8 Kubikzentimeter
Hubraum. Luftstrom 810 bis
1210 Kubikmeter pro Stunde.
Gewicht: 9,9 bis 9,5 Kilo-
gramm.

Silber

Salix Seiten-Böschungsmä-
her von Fischer
Einen Böschungsmäher der
sowohl hinter als auch seitlich
vom schlepper mit einer Nei-
gung von +90 Grad bis –60
Grad arbeiten kann, präsen-
tiert Fischer Maschinenbau mit
der Baureihe Salix. Diese Ent-
wicklung war der Jury eine Sil-
ber-Medaille wert. Der Vorteil
der Maschine liegt im sehr
kurzen Anbau, der doppelseiti-
gen Anfahrsicherung mit auto-
matischer Rückführung und
der größeren Reichweite.
Technische Daten: Arbeitsbrei-
te 150 bis 200 Zentimeter, Ge-
wicht: 1335 bis 1400 Kilo-
gramm, Seitenausladung: 370
bis 420 Zentimeter.

Aebi & Co. AG
Maschinenfabrik
CH-3401 Burgdorf
T +41 (0)34 421 61 21
F +41 (0)34 421 61 51
aebi@aebi.com

Transporter

KommunalTrak

Aebi.
Einer für alles.

Dank Aebi – mit
wenig Fahrzeugen
viele Probleme lösen.
Mehr Informationen
erhalten Sie per
Telefon oder unter
www.aebi.com

DE
 2

77

Terracut

Mehrzweck-Einachser

Terratrac

Strassenkehrfahrzeug

Aebi Vertriebsbüro
Dr. Hermann Brauer
Wiesenweg 10
D-99894 Schönau v.d. Walde
T +49 362 53 40 699
F +49 362 53 40 799
h.brauer-aebi@t-online.de
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Spider von STM Continental/
KommTek
Der Spider erlaubt ferngesteu-
erte Mäharbeiten an Böschun-
gen ohne Risiko für Mensch
und Maschine. Für diese Kon-
zept vergab die Fachjury eine
Silber-Medaille. Der Spider er-
reicht durch 360 Grad drehba-
re Räder eine hohe Wendig-
keit. Alle vier Räder treiben in
allen Situationen an. Durch die
Allrad Syncron Lenkung dre-
hen alles vier Räder in die
gleich Richtung. Antrieb 12,5
kW/ 17 PS Kawasaki Viertakt-
motor, hydrostatischer Allrad-
antrieb, Schnittbreite 80 Zenti-
meter.

Mounty 100 von Reform
Eine Kombination aus Stan-
dardschlepper und Zweiachs-
mäher in der Leistungsklasse
100 PS stellt Reform mit dem
Mounty 100 vor. Die Ausstat-
tung und Vielseitigkeit des
Traktors veranlassten die Fach-
jury, eine Innovationsmedaille
in Silber zu vergeben. Zur Aus-
stattung gehören der hydro-
statische Fahrantrieb, Allrad-
lenkung, CAN-Bus und das
achsgeführte Fronthubwerk
mit Geräteentlastung. Die
Grenzlastregelung erlaubt die
maximale Ausnutzung der Mo-
torleistung. 
Technische Daten: Motor: 4-
Zylinder-Diesel 95 PS, hydro-

statischer Fahrantrieb mit drei
Geschwindigkeitsstufen, Leer-
gewicht: 2878 bis  3084 kg.

Scheibenfräse von Schmidt,
Uchte
Baumwurzelfräsen spart Geld
beim kommunalen Straßen-
bau. Die Scheibenfräse der
Schmidt GmbH aus Uchte ver-
hindert die Unterwurzelung
von Straßen, Rad- und Wirt-
schaftswegen. Die Scheiben-
fräse kappt Flur schonend
Wurzelstränge, die unter den
Straßenbelag wachsen. Das
Konzept und die Einsparungs-
möglichkeiten überzeugten
die Jury, so dass sie die Schei-
benfräse mit einer Silber-Me-
daille auszeichnete. 

Stubbenfräse von Tünnißen
Mit dem neuen Stubbenfräs-
programm will Tünnißen Gar-
ten und Landschaftsbauer an-
sprechen, die immer öfter
Bäume komplett entfernen
müssen. Die Fräsen SF 450
gibt es wahlweise mit drei ver-
schiedenen Motoren (Benzin
und Diesel 22 bis 37 PS)Um
durch jedes Gartentor zu kom-
men sind die auf einem drei-
rädrigen Fahrgestelle montier-
ten Fräsen nur 80 Zentimeter
breit. Dafür gab es von der
Fachjury eine Silber-Medaille.
Weitere Ausstattungen: Hy-
draulischer Teleskoparm, hy-

draulisches Stützschild, große
Servicehauben.
Z-Master 597 Diesel von Toro
Die kompakte Bauweise und
der Antrieb durch einen 20
kW/27 PS-Daihatsu-Dieselmo-
tor beim Z-Master 597 von To-
ro überzeugten die Jury, die
dafür den Innovationspreis in
Silber zusprach. Die Zero-Turn-
Funktion mit der Zwei-Hebel-
Steuerung erlaubt das Manöv-
rieren auf engstem Raum. Die
Kühler sind zur Optimierung
der Motorkühlung oben mon-
tiert. Der Mäher erreicht Fahr-
geschwindigkeiten bis zu 19,3
km/h.

Heckenscheren mit 4-Takt-
Motoren von Honda
Die Heckenscheren von Hon-
da zeichnen sich durch den
leisen, abgasarmen und den-
noch leistungsstarken Antrieb
durch 4-Takt-Motoren aus.
Schon bei niedrigen Drehzah-
len wird ein hoher Wirkungs-
grad erreicht. Niedriger Kraft-
stoffverbrauch und geringe
Geräuschentwicklung über-
zeugten die Jury, die dafür ei-
ne Silber-Medaille vergab.
Weitere Ausstattungsmerkma-
le sind der integrierte Antivi-
brationsrahmen und der
Leichtstartseilzug. Das doppelt
gelagerte Getriebe macht die
Heckenscheren robust und
langlebig.

Bronze

Elektronikausstattung der
Kommunaltraktoren Baurei-
he 800 von Fendt
Mit einem umfangreichen
Elektronikpaket stattet der
Schlepperhersteller Fendt sei-
ne Kommunaltraktoren der
Baureihe 800 aus. Modasys
bietet Lösungen zur  Datener-
fassung von der Fahrererken-
nung über RFID-Chip bis hin
zur Kraftstoffdokumentation
und Standortbestimmung der
Fahrzeuge. Dazu kommt das
Traktormanagementsystem
TMS zur Steuerung von Motor
und Getriebe sowie die Vario-
tronic und das Spurführungs-
system AutoGuide. Für diese
Weiterentwicklung sprach die
Jury dem Hersteller die Bron-
zemedaille zu.
Dumper-Lader von Berg-
mann
Im Segment der Kleintranspor-
ter hat Bergmann, Meppen-
Hüntel, mit dem Dumper-La-
der ein interessantes Viel-
zweck-Fahrzeug entwickelt.
Der Dumper-Lader ist ein rad-
getriebener Transporter mit
Hochentladung, der durch sei-
ne spezielle Ladeschwinge die
Möglichkeit besitzt, in kurzer
Zeit zum Lader oder zum Trä-
gergerät umgebaut zu werden.
Diese Maschinenbaureihe
zeichnete die Jury mit einer
Bronze-Medaille aus. Den

Generalimporteur:  Sommerfeld AG · Friedrichsfehner Str 2 · D-26188 Edewecht/Friedrichsfehn · Tel. 0 44 86 - 9 28 20 · Fax 0 44 86 - 92 82 72 · info@sommerfeld.de

TYM – so einfach, so robust, so wirtschaftlich.
Das ideale Gerät für den Greenkeeper
● Allradantrieb
● Wartungsarm
● Leistungsstark
● Robust
● Sehr wirtschaftlich

● Zuverlässige Motorenausstattung 
von 31 PS/23 kw bis 70 PS/51 kw

● Für Heck-, Zwischenachs- und
Frontanbaugeräte

Abb. T 431 mit Kabine und
Klimaanlage 43 PS/32 kw

Abb. T 290 31 PS/23 kw

Die Kompakten Traktoren z. B. für Golfplatzpflege, GaLa-Bau, Baumschulen, Reitanlagen und kommunale Einsätze

In der Golfplatz-

pflege seit Jahren 

bewährt
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Dumper-Lader fertigt der Her-
steller in zwei Größen: den Typ
1070 mit Frontantrieb und 700
Kilogramm Nutzlast bei einer
Durchfahrbreite von 780 Milli-
meter und den 1200 mit All-
radantrieb und 2000 Kilo-
gramm Nutzlast bei einer
Durchfahrbreite von 1 420
Millimeter. Der Antrieb erfolgt
über einen Dieselmotor in Ver-
bindung mit einem hydrostati-
schen Fahrantrieb. An die La-
deschwinge können angebaut
werden: Schaufel, Palettenga-
bel, Pflasterstein-Transportzan-
ge, Dunggabel, Kehrbesen,
Schneeschild, Rasenmäher
und -mulcher.
Technische Daten: 1070: Zwei-
zylinder-Kubota-Dieselmotor
mit 9,3 kW (12,5 PS), Breite:
ab 780 Millimeter, Ausschüt-
thöhe 380 bis 1 300 Millime-
ter, Leergewicht: 680 Kilo-
gramm; 1200: Dreizylinder-
Kubota-Dieselmotor mit 18,7
kW (25 PS), Breite: 1 420 Milli-
meter, Ausschütthöhe 487 bis
1 600 Millimeter, Leergewicht:
1 120 Kilogramm.

Wildkrautbürste AS 50 B1/4T
von AS Motor
Das beseitigen von Wildkraut
auf Verkehrsflächen, an Bord-
steinkanten oder zwischen
Verbundsteinen übernimmt
die Wildkrautbürste AS 50
B1/4T von AS Motor, Oberrot.

Diese umweltfreundliche Lö-
sung zeichnete die Fachjury
mit einer Bronze-Medaille aus.
Die Wildkrautbürste reduziert
gleichzeitig den Kosten- und
Zeitaufwand für den Anwen-
der. Bei einer Arbeitsbreite von
500 Millimeter wird eine hohe
Flächenleistung erreicht. Das
patentierte pendelnde Bür-
stensystem schont die Ober-
flächen und verringert den
Bürstenverschleiß. Über eine
Gewindespindel sind die Bür-
sten zentral und stufenlos
nach- und einstellbar. Eine
Fangboy mit 25 Liter Volumen
gehört zur Serienausstattung.
Der aufklappbare Seitenprall-
schutz erleichtert das Säubern
von Kanten. Das Stahlblechge-
häuse ist aus Sicherheitsgrün-
den von Gummischürzen um-
geben.
Technische Daten: Einzylinder
B&S-4-Takt-Motor mit 4,4 kW
(6 PS), Radantrieb über AS-Va-
riomat, Geschwindigkeit 1,6
bis 2,4 km/h, bewegliches
Vorderrad.

Holzzerkleinerer A521 XL
von Jensen
Entwickelt hat Jensen, Maas-
büll, den Holzzerkleinerer
A512 XL mit Raupenfahrwerk
und doppeltem Niveauaus-
gleich für den Einsatz in Hang-
lagen. Mit der Niveauregulie-
rung über die einzeln telesko-

Veranstalter:
VDMA Landtechnik, Frankfurt a.M.

Messe Fulda GmbH, Fulda 
Tel. 0661-601003 · info@demopark.de

Freilandausstellung mit Maschinenvorführungen
Grünflächenpflege · Landschaftsbau · Wegebau
Sportanlagen · Golfplätze · Kommunaltechnik 

NATUR TRIFFT TECHNIK

Eisenach 12.-14.Juni 2005

www.demopark.de

demopark

Tiefenlockerung Bodenbelüftung
Revita Bodensanierungs- u. Baumpflegegeräte

MTM Spindler & Schmid GmbH
D-72535 Heroldstatt
Fon 07389-600 Fax 07389-390
www.mtm-spindler-gmbh.de
mtm@mtm-spindler-gmbh.de
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pierbaren Raupenschiffe fin-
det die Maschine einen festen
Halt in Schräglagen. Die zwei-
te Möglichkeit des Niveauaus-
gleichs geschieht mit dem
neigbaren Hackerteilaufsatz.
Für diese Weiterentwicklung
sprach die Jury dem Hersteller
eine Bronze-Medaille zu. 
Mit der Niveauregulierungs-
technik können etwa 28 bis 30
Grad Hangneigung ausge-
glichen werden. Die Steuerung
erfolgt über eine Sechshebel-
Fernsteuerung, die der Bedie-
ner als Umhängebox trägt. Op-
tional steht der automatische
Überlastschutz zur Verfügung.
Technische Daten: Kubota-Mo-
tor mit 23,1 kW (31 PS),
Durchlassöffnung 210 mal 150
Millimeter, Niveauausgleich
Hackeraufsatz maximal 15
Grad, insgesamt 28 bis 30
Grad, Sechshebel-Fernbedie-
nung, Raupenfahrgestell.

Flexi-Ramp von Mauderer
Die Flexi-Ramp von Mauderer,
Lindenberg, ist ein Überfahr-
belag für Nutzfahrzeuge zum
Einsatz auf weichem Unter-
grund beispielsweise in Parks
oder Gartenanlagen. Der
rutschfeste Schutz für die na-
türlichen Oberflächen besteht
aus 22 Zentimeter breiten und
60 Zentimeter langen Fahrflä-
chenprofilen aus Aluminium,
die durch Kettenglieder mit-

einander verbunden sind. Die
Tragkraft beträgt sechs Tonnen
in der Ausführung 1 und zwölf
Tonnen in der Ausführung 2.
Vorteile des Fahrbelags: leicht
im Handling, stapelbar,hohe
Tragkraft, Schutz des Unter-
grundes, endlos verlängerbar.
Diese Vorteile überzeugten die
Jury und sie zeichnete die Fle-
xi-Ramp mit einer Bronze-Me-
daille aus. Technische Daten:
Länge der Profile: 60 Zentime-
ter, Breite: 22 Zentimeter, Ge-
wicht bei zwei Meter Länge:
Ausführung 1: 13,5 Kilo-
gramm, Ausführung 2: 21,5 Ki-
logramm.

Tiefenbelüfter Terra Spike XF
von Wiedenmann
Tiefenlockerung und Tiefenlüf-
tung sind wichtige Vorausset-
zungen für ein gesundes Wur-
zelwachstum bei Rasenflä-
chen. Um die Pflegearbeit zu
vereinfachen hat Wieden-
mann, Rammingen, die Tiefen-
lüftergeneration Terra Spike XF
entwickelt. Mit diesem Gerät
können Rasenflächen bis zu
einer Tiefe von 22 Zentimeter
gelüftet und gelockert werden
bei einer Fahrgeschwindigkeit
von bis zu 5,7 km/h. Diese
Weiterentwicklung prämierte
die Fachjury mit einer Bronze-
medaille. Die Geräte sind mit
den Dämpfungssystemen Vi-
braStop und PowerPack aus-

gerüstet, die ein Übertragen
von Stößen und Erschütterun-
gen der Maschine auf Traktor
und Fahrer verhindern. Ein
umfangreiches Zinkenpro-
gramm aus Voll- und Hohl-
spoons steht zur Verfügung.
Die Tiefen- und Winkeleinstel-
lung erfolgen zentral mit einer
Handkurbel.
Technische Daten: Arbeitsbrei-
te: 160 bis 210 Zentimeter,
Gewicht: 900 bis 1 100 Kilo-
gramm, maximale Arbeitstiefe:
220 Millimeter, Flächenleis-
tung: bis zu 12 000 Quadrat-
meter pro Stunde.

Sicherheitsräumschild ts150
von Tielbürger
Das Sicherheitsräumschild
ts150 von Tielbürger zeichnet
sich durch einen hohen Be-
dienkomfort aus. Mit einem
Handgriff lässt sich das Räum-
schild in den speziell für ATVs
entwickelten Schnellwechsler
ankuppeln. Vom Fahrersitz aus
lässt sich das Schild leicht aus-
heben und schwenken. Das
Räumschild ist ebenfalls mit
dem erprobten Drei-Stufen-Si-
cherheitssystem ausgestattet,
das sich bereits bei Rasentrak-
toren bewährt hat. Die Räum-
schildunterkante ist mit einer
bodenschonenden Gummi-
leiste versehen.
Technische Daten: 150 Zenti-
meter, fünf Schwenkpositio-

nen, Anbau an Tielbürger ATV-
Schnellwechselsystem.

Zero-Turn-Stehmäher Stan-
der von Motec
Der Null-Wenderadius-Mäher
Stander im Vertrieb der Motec,
Bad Zwischenahn, ist eine
komfortable und wirtschaftli-
che Alternative zum handge-
führten Ausputzmäher. Dafür
bekam der Stander von der Ju-
ry ein Bronze-Medaille zuge-
sprochen. Bedingt durch den
uneingeschränkten Überblick
über das gesamte Mähdeck ist
exaktes und sauberes Mähen
auch an engen Stellen gefahr-
los möglich. Der Steh-Mäher
ist kompakt gebaut und sehr
wendig. Das Quad Lever-Lenk-
und Fahrsystem mit vier statt
zwei Bedienhebeln ermöglicht
präzises Manövrieren. Der zwi-
schen den Fahrhebeln ange-
brachte Haltegriff gibt sicheren
Halt auf der Maschine. Der
niedrige Schwerpunkt erlaubt
sicheres Arbeiten auch in
Hanglagen. Der Motor ist auf
dem Mähdeck positioniert.
Technische Daten: Schnittbrei-
ten: 92 und 122 Zentimeter,
Frontmulchmähwerk, Zwei-Zy-
linder-Kawasaki-$-Takt-Motor
12,5 kW (17 PS) und 14 kW
(19 PS), Elektrostart, Fahrge-
schwindigkeit: vorwärts 0 bis
13 km/h, Gewicht: 286 und
345 Kilogramm.
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Für diese Saison bietet John
Deere den ersten Hybrid Tri-
plexGreensmäher 2500E an.
Viele der Eigenschaften, die
diese Neuentwicklung auf-
weist, sind auf Anregungen
von Greenkeepern zurückzu-
führen, die im Rahmen des
John Deere FeedbackPro-
gramms Prototypen bzw. ein-
zelne Komponenten des
2500E kritisch unter die Lupe
genommen hatten. Das Ergeb-
nis ist ein TriplexGreensmäher,
der die Vorzüge von konven-
tionell und elektrisch angetrie-
benen TriplexGreensmäher-
konzepten vereint und dabei
die Nachteile der einzelnen
Konzepte ausschließt.
Seine Hauptvorteile sind der
Wegfall von 65 % aller Lecka-
gepunkte, 10 % weniger Kraft-
stoffverbrauch und eine enor-
me Laufruhe. Die Kombination
von konventionellem Antrieb
und elektrischem Spindelan-
trieb ermöglicht den Betrieb
von Schneideinheiten mit Zu-
behör wie z. B. Greens Tender
Conditioner oder Vertikutie-
reinheiten, die Leistungsfähig-
keit wird dabei nicht durch ei-
ne Batterieladung begrenzt.
Aufgrund der großen Anzahl
ölführender Teile wie auch der
ständigen Bewegungen im Be-
reich des Spindelantriebs rüh-

ren weit mehr als 90 % aller
Ölleckagen aus dem Bereich.
Durch den Wegfall des gesam-
ten hydraulischen Spindelan-
triebes konnten in diesem Be-
reich 102 potentielle Stellen
für Ölleckagen eliminiert wer-
den.
Die Energiequelle für den
elektrischen Spindelantrieb ist
ein 48 Volt 90 Amp Generator.
Dieser separate Generator
wird über einen Riemen vom
Motor angetrieben und dient
ausschließlich dem Spindelan-
trieb. Dabei wird, immer wenn
der Spindelantrieb
zugeschaltet ist, konstant
Energie zur Verfügung gestellt.
Der Spindelantrieb ist von der
Batterie unabhängig, was
enorme Vorteile bringt: 
� Die Laufzeit ist nicht durch

eine Batterieladung be-
grenzt

� Die Maschine liefert per-
manent die gleiche
Schnittfrequenz

� Durch die Kombination
von „konventioneller Kraft-
quelle“ und „elektrischem
Spindelantrieb“ entfällt
zeitaufwendiges Nachla-
den.

Der Generator mit 48 Volt und
90 Amp ist ausschließlich für
den Spindelantrieb zuständig
und garantiert damit gleich

bleibende Leistung für eine
konstante Schnittqualität.
Das System des 2500E Hybrid
ermöglicht eine Spindeldreh-
zahl von 2200 U/Min bei ver-
ringerter Motordrehzahl. Da-
durch werden sowohl die
Lautstärke als auch der Kraft-
stoffverbrauch der Maschine
erheblich verringert.

Kalinke-Maschinen
mit Verti Art

Das Pflegeprogramm aus dem
Hause Redexim/Verti Drain
wird erstmals durch die Bau-
reihe „Verti Art-Kunstrasenrei-
nigungsgeräte“ ergänzt.
Das Modell Verti Air ist eine
tiefeneinstellbare Luftansaug-
und Bürstenkombination. Der
Kunstrasen wird mechanisch
bearbeitet. Das aufgenomme-
ne Granulat wird durch das
Sieb und den Filter gereinigt
und wieder auf die Fläche aus-
gebracht. Das Modell Verti Top
reinigt die Oberfläche des
Kunstrasens mit einer rotie-
renden Bürste. Das aufgenom-
mene Füllmaterial wird durch
einen Vibrationsfilter gereinigt
und wieder ausgebracht. Die
Geräte Verti Brush mit rotie-
renden Bürsten und die Bür-
stenkombination Verti Broom
sind für die regelmäßige Ober-

flächenpflege und zum Ein-
bringen von Füllmaterial in die
Kunstrasenfläche gedacht. Alle
Verti Art Modelle werden an
die Schlepperdreipunkt ange-
baut.
Der neue Maredo Kleingeräte-
träger wurde von der Fachjury
der fünf wichtigsten Zeitschrif-
ten mit einer Goldmedaille
prämiert und wird auf der De-
mopark in Eisenach auf dem
Neuheitenparcour gezeigt. An
das Basisgerät lassen sich eine
Vielzahl von Anbaugeräten
montieren. Das Grundgerät
hat einen 6 PS Motor mit drei
Räder und einer Aktivlenkung.
Es verfügt über ein Schnell-
wechsel-Dreipunktsystem und
zwei Zapfwellengeschwindig-
keiten. Die Vorfahrtsgeschwin-
digkeit kann stufenlos regu-
liert werden. Anbaugeräte:
Kantenschneider, Kantenmä-
her, Kantenfräse, Zweikopf-Fa-
denmäher, Vertikutierer, Aerifi-
zierer, Sodenschneider.
Kalinke übernimmt mit der
demopark den Import des
kompletten RotaDairon Ma-
schinenprogramms in
Deutschland. 
Die Bodenumkehrfräsen und
Rasensämaschinen von Rota-
Dairon sind im Galabau Be-
reich seit Jahrzehnten als qua-
litativ hochwertige und inno-
vative Maschinen bekannt.

Stand: D 456

http://www.kbveffertz.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Eisenach!

Lisztstraße 20, D-41541 Dormagen

Telefon: +49 (0) 21 33 / 7  22 50, Fax: +49 (0) 21 33 / 22 05 22
E-Mail: mail@kbveffertz.com

demopark 2005, Stand C/314

Der erste Hybrid Triplex-Greensmäher
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ISEKI: die neue TG
5000 Serie

Die TG- Serie besteht aus ins-
gesamt vier Modellen, die
durch modernste Technik und
exzellente Leistungsdaten ihre
Klasse beweisen.
ISEKI verwendet schon seit
Jahren eigene Dieselmotoren.
Erwähnenswert ist, dass in der
TG Serie die neuen ISEKI Easy-
Start-Motoren verwendet wer-
den. Gesetzliche Vorgaben in
Punkto Lärm und Abgas wer-
den sogar unterschritten. 
Zwei Antriebsvarianten stehen
zur Verfügung:

Stufenloser Hydrostatantrieb
ISEKI präsentierte 2003 als
erster Anbieter in der Klasse
bis 40 PS einen neuen Hydro-
statantrieb. Kurz genannt ILS-
Hydrostat. Dieses Leichtfahr-
system bietet in vielen Einsatz-
bereichen große Vorteile. Da-
her wurde dieses hydrostati-
sche stufenlose Fahrsystem
auch bei den TG 5000 Trakto-
ren vorgesehen. Die neuen
Hydrostatantriebe bieten noch
mehr. So wurden von ISEKI
deutliche Verbesserungen in
der Pedalsteuerung umge-
setzt. Die optimal angeordnete
2-Pedalsteuerung ist leicht-
gängig und die Geschwindig-
keit lässt sich  präzise steuern. 

Lastschaltbares Q-Getriebe
Anwender, die einerseits das
dynamische und kraftvolle
Fahrverhalten eines Schaltge-
triebes wünschen und ande-
rerseits nicht auf die Vorzüge
eines stufenlosen  Hydrostat-
antriebes  verzichten möchten,
wird mit dem neuen ISEKI Q-
Getriebe eine attraktive Neu-
heit geboten. Während der
Fahrt kann, ohne zu kuppeln,
die Geschwindigkeit jeder
Gruppe in vier Stufen per
Knopfdruck verändert werden.
Zudem ist die Wendeschal-
tung (vorwärts/ rückwärts) oh-
ne Kupplungsvorgang wäh-
rend der Fahrt schaltbar. Das
neue Q-Getriebe verbindet so
die Vorzüge eines konventio-
nellen Schaltgetriebes mit de-
nen eines Hydrostatantriebes.
Optimal abgestuft können 12
Geschwindigkeitstufen vor-
wärts und rückwärts sehr sanft
und bequem geschaltet wer-
den.
Das neue Armaturenbrett gibt
dem Fahrer zahlreiche wichti-
ge Informationen in einem di-
gitalen Display. Eine Wartungs-
anzeige informiert den Fahrer
über anstehende Servicearbei-
ten oder im Falle einer Be-
triebsstörung bei der Fehlerdi-
agnose. Die Zapfwellen kön-
nen unabhängig von jeder
Fahrsituation unter Last zuge-
schaltet werden. Wie bei der

Serie TM 3000 und TH 4000
wird auch die neue „SCHNELL-
STOP- Funktion” der Zapfwel-
len angewendet. Gleich zwei
starke Hydraulikpumpen mit
maximal 65 Liter Ölleistung
sind für schwerste Einsätze
ausgelegt. 
Anbaugeräte kommen bei ISE-
KI, wie bekannt, zu 90 % aus
der eigenen deutschen Ferti-
gung. Dadurch wird die Ar-
beitsleistung der Anbaugeräte
kompromißlos nur auf ISEKI
Traktoren abgestimmt und der
spätere Service wird bei einem
Ansprechpartner (Ihr ISEKI
Fachhändler) wesentlich er-
leichtert.

Aufsitzmäher Time-
Cutter mit Wende-
radius „Null“
Dank des Wenderadius „Null“
sind sie extrem manövrierfä-
hig, d. h. sie können leicht und
schnell auf der Stelle wenden.
Sie mähen mit höherer Ge-
schwindigkeit als konventio-
nelle Rasentraktoren, was die
Leistung erheblich steigert –
und – die TORO TimeCutter
sind viel schneller mit der Ar-
beit fertig.
Bei simultaner Vor- oder Rück-
wärtsbewegung der beiden
Handhebel können diese Spe-
zialmäher direkt auf ihre
Höchstgeschwindigkeit be-
schleunigt, verlangsamt oder
rückwärts bewegt werden. Bei
gegenseitiger Bewegung der
Handhebel läßt sich die Ma-
schine spielend in eine 360°
Wendung lenken, mit Null cm
Wenderadius. 
Diese außergewöhnliche Wen-
digkeit ermöglicht, um kleinste
Hindernisse herum zu Mähen,
das spart Zeit und erhöht die
Effektivität.
Der Motor ist hinter dem Fah-
rer angebracht. Der TimeCut-
ter bietet so auch ungehinder-
te Sicht nach vorne und zur
Seite.
Alle Mähwerke haben die Re-
cycler-Mähtechnik serienmä-
ßig. Das Prinzip des Mulchens
ist ja bekannt: Das Schnittgut
verbleibt nach dem Mähen als
Gründünger direkt auf dem
Rasen. 
Dieses Verfahren hat TORO
mit der patentierten Recycler-
Technik optimiert – der Recy-
cler unterscheidet sich damit
vom Mulcher und ist exklusiv
nur von TORO erhältlich. Die
Vorteile der patentierten Recy-
cler-Technik von TORO: Keine
Schnittgutentsorgung, bis zu
30 % Zeitersparnis, natürliche
Gründüngung, Verbesserung
der Bodenfeuchtigkeit.

SafeRoute mit
neuen Maßstäben
SafeRoute GmbH & Co KG mit
Sitz in Ellhofen bei Heilbronn,
setzt auf neue Maßstäbe im
Verkauf von gebrauchten Pfle-
gemaschinen für die Bereiche
Golfplatz-, Kommunal-, und
Sportplatzpflege. Die Firma bie-
tet über 400 überarbeitete Ma-
schinen und Geräte zum Ver-
kauf an und deckt die gesamte
Palette an Pflegemaschinen für
die Bereiche Golfplatz-, Kom-
munal-, und Sportplatzpflege
ab. Die Produkte stammen aus
Nordamerika und wurden ei-
nem rigorosen 105-Punkte
Überholungs- und Inspektions-
Programm unterzogen.
Das Ziel von SafeRoute ist es,
zuverlässige Maschinen der Fir-
men John Deere, Toro, Jacob-
sen und Ransomes zu günsti-
gen Preisen auf den Markt zu
stellen. Service und Garantie-
leistungen sind inbegriffen. 
Langjährige Erfahrung und
Fachkompetenz bringt Mitbe-
gründer und Geschäftsführer
Michael Kessel in die Firma ein,
der seit über 25 Jahren im Gar-
ten- und Landschaftsbau sowie
10 Jahren im Bereich der Golf-
platzarchitektur tätig ist.
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Der neue
Profihopper 04
Die neue Baureihe des selbst-
fahrenden Grasmähers und
Vertikutierers PROFIHOPPER
04 bietet noch mehr Leis-
tungsfähigkeit, Bedienungs-
komfort und Zuverlässigkeit.
Die neue Serie wird auf der
DemoPark 2005 erstmals vor-
gestellt.
Der PROFIHOPPER 04 ermög-
licht auch die Aufnahme von
Laub. Mit dieser Zusatzfunk-
tion ist das Gerät rund um das
Jahr einsetzbar. Um das Gras-
wachstum zu optimieren, kön-
nen mit den neuen geschliffe-
nen Flügelmessern in Kombi-
nation mit Vertikutiermessern
in einem Arbeitsgang Laub,
Kastanien, Eicheln, Unrat usw.
gründlich aufgesammelt und
der Rasen gelüftet werden. 
Der Fangkorb verfügt über ein
größeres Fassungsvermögen
von 700 Liter. Durch das Ver-
dichten und Zerkleinern des
Sammelgutes wird das Ist-Vo-
lumen bis zu 50 % stärker aus-
genutzt als bei vergleichbarer
loser Befüllung. Der Nutzinhalt
erhöht sich somit auf 1000 Li-
ter. Durch das neue Design
des Behälters konnte außer-
dem die Hochentleerung auf
2,10 Meter erhöht werden.
Dies erleichtert die Beladung
großer Transportfahrzeuge.
Bei der neuen Baureihe wurde
das hydraulische System in
mehreren Punkten verstärkt: 
� mit einem integrierten

Druckbegrenzungsventil
gegen jegliche Überlas-
tung des Pumpenkreislau-
fes im Fahrantrieb,

� mit stärkeren Radmotoren,
um erhöhten Belastungen
zu widerstehen,

� mit einem Ölkühlungssys-
tem, um die optimale Öl-
temperatur zu halten.

Die Mulchklappe ist mit zwei
Schnellverschlussschrauben
auf der Mähhaube befestigt

und wird nur zum Mulchen
abgenommen, sie ist dadurch
weniger verschleißanfällig. Sie
wird vor die Querschnecke ge-
schoben, um die Aufnahme
des Mähgutes zu verhindern
und eine gleichmäßige Vertei-
lung zu bewirken.
Für mehr Stabilität und höhere
Standzeiten sorgt eine im
Durchmesser größere Stüt-
zwalze. Sie ermöglicht eine
wesentlich bessere Aufnahme
der Querkräfte durch verstärk-
te Kegelrollenlager. 
Die integrierte Überlastsiche-
rung ist mit einer elektrischen
Abschaltung ausgestattet.
Wenn die Überlastsicherung
anspricht, wird das Schne-
ckenfördersystem deaktiviert. 
Dies beugt Verstopfungen vor. 

Highlight 
der Terra Spike XF

Rasenpflegespezialist Wieden-
mann zeigt sein breites Ma-
schinenprogramm für die Ra-
sen-, Sportplatz und Golfplatz-
pflege.
Als Highlight dabei: Der neue
Terra Spike XF zum Lüften und
Lockern von (großen) Rasen-
flächen. Mit einer maximalen
Arbeitsgeschwindigkeit von bis
zu 5,7 km pro Stunde gilt die
Innovation als derzeit schnell-
ster Tiefenlüfter der Welt.
Durch seine enorme Strecken-
leistung erzielten GaLaBau-Be-
triebe Produktivitätsvorteile
bis zu 60 Prozent, so Wieden-
mann. Weil die Tiefenlüftung
Mensch und Gerät bislang
stark beanspruchte, hat der
Maschinenbauer aus Rammin-
gen bei Ulm VibraStop entwi-
ckelt: Das System gleicht harte
Erschütterungen, wenn die
Zinken auf Steine oder extre-
me Verdichtungen im Boden
stoßen, nahezu vollständig
aus. Die Terra-Produktfamilie
umfasst mit dem neuen XF

nunmehr vier Geräte für alle
Aufgaben der Rasenregenera-
tion.
Auch für die Grasaufnahme
präsentiert Wiedenmann mit
dem Favorit XP Neues: Der
kompakte Gas- und Laubsau-
ger kombiniert hohe Saugleis-
tung mit großer Nutzlast. Da-
für stehen Behältergrößen bis
1500 Litern zur Verfügung. Um
die Arbeit für alle Beteiligten
angenehm leise zu gestalten,
ist der XP mit einer 6-flügeli-
gen Flüsterturbine aus Stahl
ausgestattet. Als Anbaugerät
für Kleintraktoren ist der Favo-
rit XP ebenfalls eine von vier
Profi-Lösungen, die Wieden-
mann in dem Produktsegment
präsentiert. Rasenmäher mit
Seiten- oder Heckauswurf und
Arbeitsbreiten bis 2,30 m fin-
den sich im Programm des

Grasspezialisten ebenso wie
universelle Rasenkehrer und
Laufbläser. Da Wiedenmann
fast drei viertel seiner Produk-
tion ins Ausland liefert, sind
die Geräte zur Verwendung
auf unterschiedlichsten Böden
optimiert.

Anzeigen- und

Redaktionsschluss 

für die nächste

Ausgabe:

2. September 2005

Entdecken Sie das
Anhänger-Programm

für Gala-Profis.
Böckmann Fahrzeugwerke GmbH · 49688 Lastrup · Telefon 0 44 72/8 95-0
Telefax 0 44 72/8 95-5 50 · info@boeckmann.com · www.boeckmann.com
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StellenangeboteGebrauchtmaschinen

Hochleistungsluftkissenmäher

5,5 PS HONDA-Motor; 49 cm Schnittbreite
großvolumiges, 6,5 mm starkes Mähdeck aus HDPE für effektive Luftführung

Metalladapter zwischen Mähdeck und Handbügel
mit nur 19 kg ein Leichtgewicht

effizienter Impeller sichert bestes Schweben und perfektes Handling

63128 Dietzenbach • Robert-Koch-Str. 16
Telefon (0 60 74) 3 75 69-0 • Telefax (0 60 74) 3 75 69-69
Internet: www.bohm-motorgeraete.de
E-Mail: info@bohm-motorgeraete.de

Sommerfeld AG · Friedrichsfehner Str 2 · D-26188 Edewecht/Friedrichsfehn
Tel. 0 44 86 - 9 28 20 · Fax 0 44 86 - 92 82 72 · www.sommerfeld.de · info@sommerfeld.de

Als führendes Unternehmen im Bereich des Golfplatzbaus und

der Golfplatzpflege verbessern wir ständig unsere Leistungs-

fähigkeit im Interesse unserer Kunden im In- und Ausland.

Dabei sind professionelle Logistik, optimiertes Pflege-

management und ein moderner Gerätepark unsere Grundpfeiler

um den ständig steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Sie sind ein Green- oder Headgreenkeeper der auf höchstem

Qualitätsniveau und Kosten orientiert arbeiten möchte – dann

sollten Sie sich bei uns bewerben. Unsere über 50-Jährige

Erfahrung und die Kompetenz eines großen Unternehmens

hält Ihnen den Rücken frei um sich ausschließlich um „Ihren“

Platz zu kümmern. 

Bitte senden Sie Ihre aussagefähige Bewerbung z.Hd. Herrn Dieter Kückens.

Wir suchen

Greenkeeper und Headgreenkeeper

zu verkaufen:

Fairwaymäher Jacobsen LF 3810
5 Spindeln, Schnittbreite 3,92m, 2.960 Std., 4 Zyl. Allrad Diesel, 

VB 6.500,– Euro

wirklich in einem Topzustand

Info unter Tel. 08652-2100

Landschaftsgärtner

mit 44-jähriger Berufserfahrung sucht neuen
Wirkungskreis als Greenkeeper (mehrjährige
Berufserfahrung als Grennkeeper vorhanden).

Chiffre R 169

– Wulf Fairwaymäher 800 – Kabine, Arbeitsbreite 465 cm Baujahr 1997
– Ransomes Greens Plex – Diesel, Groomer, Baujahr 1996
– Verti-Drain 1,20 m – 3 Pkt. Anbau-Traktor
– Wiedenmann Terra Combi 1.35 m – Igelwalze, Nachsaat
– Toro 300 Grünsmäher – Kubota L3440 Kompakttraktor – Golfbereifung, Vorführmaschine
– Ryan GA 30 Greensaire – Aufsitz-Aerifizierer
– Jacobsen Groom Master 3 w b – Bunkermaschine, Vorführmaschine Groom Master 3 WD

Info unter: www.golfplatzmaschinen.de
Buchen GmbH, Raiffeisenstraße 15, 57462 Olpe, Tel. (0 27 61) 922-0 / Fax – 922-40

Für unsere 18-Löcher-Anlage in Südbayern suchen wir schnellstens einen
erfahrenen

Head-Greenkeeper
Wir erwarten einen Fachmann, der unsere schöne Anlage mit Fleiß und
Können zuverlässig pflegt und ein gutes, motiviertes Team führen kann.

Der bisherige Stelleninhaber scheidet aus familiären Gründen aus. 

Zuschriften erbeten an Greenkeepers Journal, Chiffre R 170
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bende, etwas feinkörnigere Material
besitzt eine erhöhte Wasserhaltekapa-
zität und damit eine höhere Feuchte.
Gleichzeitig weisen diese Partien aber
auch eine geringe Durchlässigkeit auf.
Über das Profil betrachtet wechselt al-
so der kf-Wert in Abhängigkeit von die-
sen Strukturen. Auch die Wirkung der
unterschiedlichen Verdichtungsarten
wird im oberen Drittel der Proben sicht-
bar. Die fast weißen Partien im oberflä-
chennahen Bereich der mittels Proctor
verdichteten Probe (Serie 2) zeigen ei-
nen sehr hohen Wassergehalt an, der
durch eine starke Verdichtung hervor-
gerufen wird. Dieses Phänomen war
bei den statisch verdichteten Proben

kaum festzustellen. Beide Verdich-
tungsarten wirken jedoch nur im ersten
Drittel der Proben, was sich durch eine
horizontale Einregelung der Befüllungs-
strukturen in diesem Bereich andeutet.
Beide Verfahren erzeugen also einen
abnehmenden Dichtegradienten von
oben nach unten, was sich natürlich
auch auf die Wasserdurchlässigkeit in-
nerhalb der Prüfkörper auswirkt.

Abbildung 3 vergleicht die feucht be-
füllten Serien. Beide Proben erschei-
nen auf den ersten Blick homogener,
wobei jedoch die dynamisch verdichte-
te Probe der Serie 4 einen ausgepräg-

ten Feuchtegradienten aufweist. Dieser
kann auf eine von oben nach unten ab-
nehmende Verdichtung zurückgeführt
werden. Der nach DIN 18035, Teil 4
hergestellte Prüfkörper der Serie 3 hat
zwei feinkorndominierte und damit
feuchtere Bereiche in der Bildmitte,
links. Im unteren Drittel tritt eine „löch-
rige“ Struktur hervor. Da bei der feuch-
ten Befüllen keine Einzelkörner son-
dern eher Sandklumpen in den Zylinder
eingebracht werden, behält der Prüf-
körper trotz Verdichtung diese ur-
sprüngliche Befüllungsstruktur, was in
der Folge zu einer sehr inhomogenen
Probenstruktur führt. Auch bei diesen
beiden Varianten steigt die Wasser-
durchlässigkeit von oben nach unten
an.

In einem ersten Vorversuch wurde mit-
tels einem Probenhomogenisator ver-
sucht homogene Proben herzustellen.
Wiederum wurden die beiden Befül-
lungsvarianten „trocken“ und „feucht“
mit statischer Verdichtung realisiert.
Abbildung 4 zeigt das nicht zufriedens-
tellende Ergebnis. Wie stark die Intern-
struktur tatsächlich variiert, zeigen die
drei mit jeweils 1 cm Abstand aufge-
nommenen NMR-Bilder. Die entspre-
chende Bildebene zeigt der rote Bal-
ken. Großflächige Bereiche unter-
schiedlichem Feuchtegrades verän-
dern ihren Ort von Bildebene zu Bild-
ebene. Dies kam auf eine
Entmischungen der Korngrößenfraktio-
nen während des Homogenisierungs-
vorganges zurückgeführt werden, ins-
besondere bei der trockenen Variante.
Auch hier schwankt der Wasser-
schluckwert innerhalb der Probe er-
heblich und zufällig.

Zusammenfassend kann gesagt wer-
den, dass weder die statische noch die
dynamische Verdichtung zu homoge-
nen Prüfkörpern führt. Die bereits bei
der Befüllen angelegten Strukturen
bzw. Probeninhomogenitäten bleiben
zumindest im unteren Drittel erhalten.
Zudem haben die Einzelaufnahmen al-
ler Prüfkörper der Serien gezeigt, daß
die Strukturinhomogenitäten zufällig
sind. Dabei muß betont werden, daß al-
le Proben von ein und derselben Per-
son mit identischem Handwerkszeug
hergestellt wurden. Bei einem Labor-
vergleich ist daher anzunehmen, daß
die Diskrepanzen noch größer ausfal-
len. Aufgrund des Dichtegradienten va-
riiert natürlich auch die Wasserdurch-
lässigkeit innerhalb des Prüfkörpers
stark und systematisch. Auch der
exemplarische Einsatz eines Proben-
homogenisators konnte das Problem
der Probeninhomogenität noch nicht
lösen.

Abb. 2: Vergleichende Gegenüberstellung der Internstruktur von trocken befüllten Proben
mit statischer (Serie 1) und dynamischer Verdichtung (Serie 2). Die Verdichtung erfolgte
nach Einstellung des entsprechenden Wassergehaltes. Das fischgrätenartige Befüllungs-
muster bleibt trotz Verdichtung erhalten. Beide zeigen einen deutlichen Feuchte/Dichte-
gradienten, insbesondere bei der dynamischen Verdichtung.

Abb. 3: Vergleichende Gegenüberstellung der Internstruktur von feucht befüllten Proben
mit statischer (Serie 3, entspricht DIN 18035, Teil 4) und dynamischer Verdichtung (Serie
4). Letztere weist einen ausgeprägten Feuchte/Dichtegradienten auf, während bei stai-
scher Verdichtung die Relikte der Befüllungsstruktur im unteren Drittel konserviert sind.
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3.2. Wasserausbreitung in einem
großvolumigen Prüfkörper

Unterflursysteme bergen eine Vielzahl
von Vorteilen gegenüber herkömmli-
chen Bewässerungssystemen: Sie of-
ferieren die Möglichkeiten der Be- und
Entwässerung, der gezielten Nährstoff-
zufuhr oder auch Beheizung. Zudem
reduzieren sie den Wasserverbrauch
gegenüber oberflächlicher Beregnung
erheblich. Dem stehen natürlich erhöh-
te Einbaukosten und das Problem des
optimalen Einbaus gegenüber. Letzte-
res wird zumeist empirisch gelöst und
ist deshalb nicht immer bestmöglich
auf die individuellen Eigenschaften der
Rasentragschicht abgestimmt. An die-
ser Stelle kann die NMR wertvolle Hil-
festellung geben.

Eine derartige Untersuchung wurde an
einer großvolumigen Probe durchge-

führt (Abb. 5). Der verdichtete Prüfkör-
per hatte eine Größe von 60*40*25 cm
und bestand aus handelsüblichem
Quarzsand für den Sportplatzbau. Über
die gesamte Länge war mittig ein
Membranschlauch der Fa. OSMO
DRAIN eingebaut und über einen
Schlauch mit einem externen Wasser-
reservoir verbunden. Bei einem Über-
druck von 0,5 bar wurde dann in der
NMR eine Unterflurbewässerung simu-
liert. In 1-minütigen Abständen erfolg-
ten Aufnahmen des Prüfkörperquer-
schnitts an 6 Positionen über den ge-
samten Probenkörper verteilt. In Abbil-
dung 6 sind vier Zeitpunkte herausge-
griffen und zeigen exemplarisch die
Wasserausbreitung in 5-minütigen Ab-
ständen. Die Farbcodierung der NMR-
Bilder hebt die Wassergehaltsabstu-
fungen hervor. Dabei repräsentieren die
Farben schwarz, blau, grün, gelb und

rot aufsteigende Wassergehalte in 5
Vol.-% Schritten. Der vertikale Streifen
im Bildzentrum ist ein Artefakt, der wei-
ße Rahmen entspricht der Begrenzung
des Prüfköpers.

Bereits 5 Minuten nach Versuchsbe-
ginn beginnt das Wasser sich um den
Schlauch (weißer zentraler Fleck) he-
rum auszubreiten. In der 15. Minute er-
reicht die horizontale Ausbreitung ei-
nen Abstand zum Schlauch von ca. 11
cm. Dabei beträgt der Wassergehalt
zwischen 5 und 10 Vol.-%. In vertikaler
Richtung werden nach oben 3 cm,
nach unten 7 cm erreicht – ein klarer
Unterschied aufgrund der Gravitations-
kraft. Dies tritt insbesondere durch den
Anstieg des Wassergehaltes auf 10 bis
15 Vol.-% unterhalb des Schlauches
zutage. Die abwärtsgerichtete Wasser-
ausbreitung war hier durch einen ein-
baubedingten Verdichtungshorizont
vorübergehend behindert (der Einbau
des verdichteten Sandes erfolgte la-
genweise). Zwischen der 15. und 20.
Minute erfolgte der Durchbruch der
Wasserfront und benetzte die unterste
Lage des Schichtaufbaus zügig und
fast vollständig. Dabei stieg zentral die
Bodenfeuchte auf mehr als 20 Vol.-%
an (roter Bereich). Auch auf Höhe des
Schlauches wurde annähernd der ge-
samte Probenquerschnitt von 40 cm
Breite befeuchtet. Aufwärtsgerichtet
sorgten die Kapillarkräfte für einen Auf-
stieg der Wasserphase von rund 9 cm
innerhalb von 20 Minuten. Erwartungs-
gemäß übersteigen hier die Wasserge-
halte nicht die 10 Vol.-% Marke. Aus
den Ergebnissen könnte für dieses
Substrat ein Einbauabstand von 50 cm
bei 15 – 20 cm Einbautiefe abgeleitet
werden (der maximale kapillare Auf-
stieg war zu diesem Zeitpunkt noch
nicht erreicht). Damit wäre eine flä-
chendeckende und ausreichende Was-
serversorgung der Grasnarbe gewähr-
leistet. Solche Versuche können so-
wohl im Vorfeld einer Baumaßnahme

Abb. 5: Queransicht einer großvolumigen
Probe von 60*40*25 cm Größe nach einem
Bewässerungsversuch mit einem mittig
eingebauten Membranschlauch der Fa.
OSMO DRAIN. Die Wasserausbreitung tritt
deutlich durch einen dunkleren Farbton
hervor.

Abb. 4: Gegenüberstellung von trocken und feucht befüllten Proben mit statischer Ver-
dichtung nach Behandlung in einem Probenhomogenisator. Die drei, jeweils 1 cm vonei-
nander entgenommenen Bilder belegen die starken Inhomogenitäten. Dieser Vorversuch
zur Probenherstellung mit homogener Internstruktur erbrachte kein akzeptables Ergebnis.



RASEN · TURF · GAZON 2/2005 91

als auch im Zuge eines nachträglichen
Einbaus erfolgen. Dies wurde an einer
vergleichbar großen Feldprobe eines
Sanierungsfalles bereits erfolgreich ge-
testet.

4. Fazit

Die NMR Technik hat sehr deutlich die
Schwierigkeiten einer homogenen Pro-
benherstellung aufgezeigt. Die struktu-
rellen Inhomogenitäten wirken sich un-
mittelbar auf wichtige bodenphysikali-
sche Parameter wie Wasserhaltekapa-
zität und Wasserdurchlässigkeit aus.
Da die einbau- und verdichtungsbe-
dingten Inhomogenitäten dem Zufalls-
prinzip folgen, wird ein wichtiger
Grundsatz der Eignungs- und Kontroll-
prüfungen verletzt – nämlich die Repro-
duzierbarkeit der erhobenen Kennwer-
te. Dies darf jedoch nicht dahingehend
interpretiert werden, dass aufgrund der
Zufälligkeit der Internstruktur ein
schlecht drainierendes Substrat sich in
einer Wiederholungsprobe als gut drai-
nierend präsentiert; die strukturbeding-
te Variabilität der Meßwerte bewegt

sich in deutlich engeren Grenzen.
Gleichwohl deckten diese Versuche die
Unzulänglichkeiten der Prüfkörperher-
stellung – Befüllungsstrukturen und
Dichtegradienten – auf. Es erscheint
daher angeraten, sich diesem Problem
zukünftig zu widmen. Hierbei kann die
Kernspintomographie wertvolle Unter-
stützung geben, da sie momentan das
einzige Verfahren ist, das zerstörungs-
frei und hochaufgelöst Einblick in die
Strukturen und Vorgänge im Probenin-
neren bietet. Dies ist nicht nur eine Fra-
ge der analytischen Genauigkeit, son-
dern auch der Rechtssicherheit! Eine
weitere Anwendungsmöglichkeit be-
steht im Monitoring. Aufgrund der Zer-
störungsfreiheit können Proben einer
Sportfläche nach der Untersuchung
wieder rückeingebaut werden, um
dann nach entsprechenden Zeit- oder
Nutzungsintervallen erneut auf ihre Ver-
änderungen hin untersucht zu werden.

Wie bereits angesprochen, muß auf-
grund der Klimaveränderung in vielen
Regionen Deutschlands im Sommer-
halbjahr mit einer Verknappung der
Ressource Wasser gerechnet werden.

Unterflur-Bewässerungssysteme wer-
den daher aufgrund der deutlichen Re-
duktion des Wasserverbrauchs gegen-
über oberirdischen Systemen an Be-
deutung gewinnen. Die genannten Pro-
bleme, Einbauabstand und Einbautiefe,
aber auch Fragen zum optimalem Be-
triebsdruck und der Bewässerungszeit
sind wiederum im Vorfeld mit einer
NMR-Untersuchung beantwortbar.
Auch hier spielt die Struktur neben Tex-
tur und Porengrößenverteilung eine
entscheidende Rolle. Zudem können
zielgerichtete Aussagen zur Einbauwei-
se, z.B. dass einfache Furchenziehen
bzw. Fräsung oder die Einbettung in ei-
nen „Substratmantel“ mit unterschied-
licher Textur, getroffen werden. 

Autoren:
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Abb. 6: Die zeitliche Abfolge der Wasserausbreitung in einer großvolumigen Probe entsprechend Abb. 5. Die Farbcodierung gibt den
Wassergehalt in 5 Vol.-% Schritten an (schwarz < 5 bzw. rot > 20 Vol.-%).

Belichtung von Fußballrasen in Stadien
Harald Nonn, Betzdorf

Zusammenfassung
Hohe Tribünen und Dachkonstruktionen
verschlechtern die Rasenqualität in
modernen Fußballstadien. Der Beitrag stellt
ein neues Konzept zur Belichtung von
Rasenflächen in Stadien vor. Grundlagen-
tests im beschatteten Gewächshaus sowie
Praxiseinsätze in zwei Stadien belegen die
positiven Effekte. Die unter ständiger
Kontrolle der Wachstumsfaktoren
durchgeführte Zusatzbelichtung erhöht die
Narbendichte und verbessert die
Rasenqualität während der Vegetationsruhe
und bei anhaltendem Spielbetrieb.

Summary
High stands and roofs covering  modern
football-fields are always damaging a first-
rate turf. In this article a new concept of
floodlighting above the lawns of football-
fields is presented. Extensive tests in a
shadowed green-house as well as practical
experience in two football arenas are proof
enough of its effectiveness.This additional
lighting installed under the permanent con-
trol of the growing-factors thickens the up-
per grass-layer and improves the turf quality
during the vegetation wintering as well as
during the never-ending play-time.

Résumé
Les tribunes élevées tout comme les toits au-
dessus des terrains de football altèrent la
qualité des gazons. Cet article présente un
nouveau concept d´éclairage des surfaces
gazonnées sur les stades. Des analyses ap-
profondies faites dans des serres ombragées
ainsi que sur deux stades en pratique en ré-
vèlent l´effet positif. L´éclairage supplémen-
taire utilisé tout en contrôlant de facon per-
manente la croissance du gazon rend la
couche herbeuse plus épaisse et améliore la
qualité du gazon pendant les périodes suc-
cessives de jeux et en période de non-crois-
sance de la végétation.
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Einleitung

Seit etwa 10 Jahren werden weltweit
Fußballstadien in Multifunktionsarenen
umgewandelt oder auch komplett neue
Wettkampfstätten mit Mehrfachnut-
zung errichtet. Diese modernen Arenen
erschließen dem Eigentümer neben
Fußball neue Einnahmequellen wie z.B.
Konzerte und Messen, dem Besucher
bieten sie hohen Komfort und Freizeit-
wert. Aus Sicht des Naturrasens sind
diese Vorteile aber katastrophal. Hohe
Tribünen- und Dachkonstruktionen ent-
ziehen den Gräsern Sonnenlicht und
reduzieren den Gasaustausch. Zusätz-
lich zu den optischen Beeinträchtigun-
gen ist auf lückigen Spielflächen das
Fußballspiel beeinträchtigt und die Ver-
letzungsgefahr für die Spieler steigt an.
Diese und weitere negativen Auswir-
kungen auf die Gräser sind in einer le-
senswerten Arbeit von Peiffer (2001)
anschaulich beschrieben. 

Die widrigen Vegetationsbedingungen
führen dazu, dass in manchen Stadien
mehrmals im Jahr der Rasen ausge-
tauscht werden muss. Hierzu wird
meistens Fertigrasen in dickerer Schäl-
stärke (Dicksoden) oder Blockrasen
verwendet. Die Kosten für den Aus-
tausch einer kompletten Rasenfläche
mit Dicksoden liegen zurzeit im Durch-
schnitt bei 100.000 .

Belichtungskonzept

Ein anderer Lösungsansatz für die auf-
gezeigte Problematik ist die Verbesse-
rung der Wachstumsfaktoren in den
Stadien. Wenn der Faktor Licht fehlt,
dann sollte eigentlich zusätzlich Licht in
die beschatteten Bereiche eingebracht
werden. Die Belichtung von Pflanzen
ist eine seit vielen Jahrzehnten in der
Zierpflanzenproduktion und im Er-
werbsgartenbau genutzte Möglichkeit
zur Ertrags- und Qualitätssteigerung.

Warum sollte also Rasen mit dieser
Technik nicht ebenfalls verbessert wer-
den können?

Diese Frage stellte sich vor einigen
Jahren Nico van Vuuren, ein niederlän-
discher Rosenzüchter. Zusammen mit
weiteren, an dieser Thematik interes-
sierten Firmen gründete er die Stadium
Grow Lighting B.V., kurz SGL. In drei-
jähriger, intensiver Forschungsarbeit
gelang es ihm und seinem Team, das
SGL-Concept? zu entwickeln. Hinter
diesem Konzept verbirgt sich neben
der eigentlichen Belichtung der Gräser
eine ständige Aufzeichnung und Kon-
trolle der übrigen Wachstumsfaktoren
wie Lufttemperatur, Bodentemperatur,
Luftfeuchtigkeit, Bodenfeuchtigkeit
und fotosynthetisch aktive Strahlung.
Hierzu wird der speziell entwickelte
SGL-Analyzer? benutzt.

Versuche und Ergebnisse

In der firmeneigenen Versuchsanlage in
Aalsmeer gelang es bereits im ersten
Versuchsjahr, die Rasenqualität in der
Vegetationsruhe wesentlich zu verbes-
sern. Mit zunehmender Versuchsdauer
wurde das Verfahren so verfeinert, dass
2003 ein beschatteter Strafraum im

Stadion in Sunderland (UK) mit einer
mobilen Beleuchtungseinheit ausge-
stattet wurde. Auch in diesem ersten
großen Praxistest waren alle Beteiligten
von der Steigerung der Rasenqualität
begeistert. Der FC Sunderland nutzte
auch in diesem Winter die Anlage zur
Verbesserung der Rasenqualität.

Die deutlich sichtbar bessere Rasen-
qualität in Sunderland veranlassten das
Management des PSV Eindhoven (NL),
den unter starkem Schatteneinfluss
stehenden Rasen im Philips-Stadion
seit Oktober 2004 mit einer mobilen
Belichtungsanlage zusätzlich mit Licht
zu versorgen. Somit sollte die Rasen-
qualität, die in den Wintermonaten be-
sonders im Schatten nicht den Anfor-
derungen des Clubs und der Spieler
entsprach und bis zum Frühjahr stän-
dig schlechter wurde, entscheidend
verbessert werden. Einzigartig beim
SGL-Concept® ist, dass eine verein-
barte Rasenqualität, gemessen an der
Narbendichte, von SGL garantiert wird.
Je nachdem, was die finanziellen Mög-
lichkeiten an Zusatzbelichtung erlau-
ben, wird die Qualität des Rasens hö-
her oder niedriger. Die Erfolgskontrolle
erfolgt durch Messungen der Narben-
dichte, die auf einem von der Universi-
tät Bonn und der WOLF-Garten Rasen-

Abb. 1: Deckungsgrad am 26.11.04 bei andauerndem Spielbetrieb
und nach 6 Wochen Belichtung

Abb. 2: Deckungsgrad am 29.12.04 bei andauerndem Spielbetrieb
und nach 10 Wochen Belichtung

Foto 1: Versuchsanlage Aalsmeer: Durch-
wurzelung ohne (links) und mit Beleuch-
tung (rechts). Foto: Nonn

Foto 2: Ergebnisse aus Sunderland: Nar-
benqualität ohne (links) und mit Beleuch-
tung (rechts). Foto: SGL
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forschung entwickelten Auswertungs-
verfahren für digitale Bilder basieren
(Nonn, 2004).

Die Belichtungsdauer und –intensität
im Philips-Stadion erfolgten nach exakt
kalkulierten Vorgaben. In diese Vorga-
ben flossen die Nutzungsintensität des
jeweiligen Platzabschnitts sowie der
Ausgangszustand ein. Zonen mit höhe-
rer Narbendichte erhielten somit weni-
ger Zusatzlicht als z.B. die stärker stra-
pazierte Mittelachse. Im Zeitraum von
Mitte Oktober 2004 bis Mitte März
2005 wurden im Durchschnitt etwa
1500 Stunden Zusatzlicht gegeben. Mit
dem SGL-Concept® konnten bisher im
Vergleich zu Anfang Oktober 2004 fol-
gende Verbesserungen am Rasen er-
zielt werden:

– Messbar höhere Narbendichte

– Dichte Mittelachse und Torräume

– Fühlbar stabilere Pflanzen

– Wurzelwachstum über Winter

– Geringere Narbenschäden durch
die Nutzung

– Auswachsen der durch die Spiele
von November- Februar entstande-
nen Schäden

– Sehr geringer Krankheitsdruck

Foto 1 und die Abbildungen 1 und 2
belegen, wie durch die Zusatzbelich-
tung eine Verbesserung der Durchwur-
zelung sowie der Narbendichte wäh-
rend der Spielbetriebs im Winter er-
reicht werden konnte. Die dunkelgrü-
nen Zonen haben eine Narbendichte
von über 90%, die hellgrünen von über
80%. Trotz der zunehmenden Schäden
durch die Nutzung hat sich die Narben-
dichte in der Mittelachse um mehr als
10% erhöht.

Mit dem SGL-Concept® existiert folg-
lich ein Möglichkeit, Rasen in beschat-
teten Stadien zu verbessern und am
Leben zu erhalten. Ob diese Möglich-
keit verbreiteten Eingang in die Praxis
finden wird, wird die Zukunft zeigen. 

Resonanz aus der Praxis

Diese Verbesserungen der Rasenquali-
tät in der Vegetationsruhe wurden vom
deutschen SGL-Partner EUROGREEN
interessierten Greenkeepern, Platzwar-
ten, Managern von Bundesligastadien
und Rasenfachleuten in mehreren Ver-
anstaltungen in Eindhoven vorgestellt.
Die Resonanz war einstimmig: Solch
eine Rasenqualität im Winter war bis-
her in Mitteleuropa nicht vorstellbar
und das Konzept bietet die realistische
Chance, Naturrasen auf Dauer in be-
schatteten Stadien zu erhalten. Bein-

Foto 3: Mobile Beleuchtungsanlagen im PSV-Stadion. 10 Einheiten decken etwa 3.600 m?
ab. Foto: Nonn

Foto 4: Greenkeeper aus Bundesligastadien im Fachgespräch während der Besichtigung
des Rasens im Philips-Stadion. Foto: Nonn

Foto 5: März 2005: Zustand des Torraums nach 3 Wettkampfspielen und 6 Trainingseinhei-
ten innerhalb von 16 Tagen. Foto: Nonn
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Am 17. November 2004 wurde die In-
teressensgemeinschaft für Sportplatz-
Rasenpflege und Sportstättenerhal-
tung in Österreich gegründet. „ISRS“
hat es sich zu Aufgabe gemacht, Wis-
sen und Know How an alle Interessier-
ten Mitglieder weiterzugeben. Gerade
die Arbeit der Deutschen Rasengesell-
schaft hat uns inspiriert, speziell für
Sportplatzwarte einen Verein zu grün-
den und auf diesem Gebiet fortlaufen-
de Schulungen und Seminare durch-
zuführen. Diese Schulungen werden
für alle Neuzugänge einen Grund-Se-
minar-Charakter haben und in Folge
wird für alle erfahrenen Mitglieder auch
Weiterbildung in den verschiedensten
Fachbereichen möglich sein. In Zu-
sammenarbeit mit dem irb – Institut für
Rasen und Begrünung – und einigen
namhaften Referenten der grünen
Branche dürfen wir uns auf sehr
interessante und lehrreiche Seminare
freuen. 

Um immer wieder auf dem neuesten
Stand zu sein, ist es unerlässlich, sich
ständig weiterzubilden. Diese Tatsache
greifen wir nun für einen Bereich auf,
der sehr wichtig ist; denn nicht nur in
den oberen Spielklassen kostet der
Spielbetrieb sehr viel Geld, sondern
auch in den unteren Spielklassen. Die
Sportplatzwarte sind oft vor ein Rätsel
gestellt wenn sie allen Anforderungen
gerecht werden sollen, die der Spiel-
betrieb mit sich bringt. 

Eine Top Rasenqualität abzuliefern er-
fordert viel Fachwissen, Toleranz und
Gefühl für die Natur. Nicht die reinen
Spielzeiten, sondern die Trainingszei-
ten, die negativen Auswirkungen des
meist nicht rasenfreundlichen Stadion-
baues, die Wünsche der Spieler, die
Wünsche des Vorstandes erschweren
häufig die Arbeit der Platzwarte. Um
entsprechend handeln zu können, ist

Fachwissen und Selbstvertrauen in die
eigene Arbeit notwendig. 

Neue Kontakte und interessante Be-
richte in unserer Fachzeitschrift „Der
Sportwart“ sollen die tägliche Arbeit
leichter machen, indem man neue Ide-
en sammelt, aufnimmt und sicher zum
Teil gut umsetzten kann. Dabei ist der
Verein natürlich auch auf die Hilfe sei-
ner Mitglieder angewiesen. Wer ein
Thema, das ihm am Herzen liegt, ver-
öffentlichen möchte, kann einen Be-
richt an unsere Kontaktadresse ein-
senden. Dieser Bericht wird dann in ei-
ner Ausgabe von  „Der Sportwart“
veröffentlicht.

Wir werden alle Möglichkeiten nützen,
um eine hohe Auflage unseres Fach-
magazins zu erreichen und um mög-
lichst vielen Platzwarten und Betrei-
bern aber auch Trainern und Spielern
näher zu bringen, welche Problematik
das Greenkeeping so mit sich bringt.
Nur wer sich gemeinsam daran macht,
die Probleme mit denen wir täglich zu
kämpfen haben zu lösen, wird es mit
guter Rasenqualität und dem Respekt
und Ansehen beim Vorstand und den
Sportlern bedankt bekommen.

In unserer Fachzeitschrift „Der Sport-
wart“ befindet sich auch eine Ge-
brauchtmaschinenbörse, die für jedes
Mitglied der „ISRS“ kostenlos zu be-
nützen ist. Wer eine Maschine wie z.B.
Traktoren, Rasenmäher, Reinigungsge-
räte oder ähnliches verkaufen will oder
zu kaufen sucht, kann uns die Daten
mit Bild übermitteln und es wird in der
nächsten  Ausgabe abgedruckt. 

Ich möchte mich bei dieser Gelegen-
heit bei allen Funktionären und Spon-
sorfirmen bedanken, die mit ihrer Mit-
arbeit bzw. Unterstützung zeigen wol-
len, wie wichtig ihnen unser Vorhaben
ist, eine Gemeinschaft zu fördern, die

für viele ein Beruf ist und für viele eine
echte Berufung darstellt. Gemeinsam
geht eben vieles leichter.

Hans-Jörg Simonlehner, Präsident

Kontaktadresse:

„ISRS“
Interessensgemeinschaft für Sport-
platz-Rasenpflege und Sportstätten-
erhaltung

Herzog Odilo Strasse 52/10
5310 Mondsee
Austria

www.isrs.at  – e mail isrs@aon.at

Tel:  00 43 (0) 62 32 – 67 68
Fax: 00 43 (0) 6232 – 67 58

Mitteilungen  ·  Informationen

Interessensgemeinschaft für Sportplatz-Rasenpflege und Sportstättenerhaltung

druckend waren auch die Kostenrech-
nungen von SGL für das Projekt Eind-
hoven. Sie belegen, dass sich das Kon-
zept „rechnet“ und neben einer Top-
Spielfläche und erhöhter Nutzung auch
ein Imagegewinn für den Verein zu ver-
zeichnen ist.

Mit dem SGL-Concept® existiert erst-
mals eine praktikable Möglichkeit, Na-
turrasen in beschatteten Stadien zu

verbessern und am Leben zu erhalten.
Ob diese Möglichkeit verbreiteten Ein-
gang in die betroffenen Stadien findet
wird, wird die Zukunft zeigen.

Autor:

Dr. agr. Harald Nonn, Rasenforschung
WOLF-Garten/EUROGREEN, Indus-
triestr. 83-85, D-57518 Betzdorf

Literatur:

NONN, H. et al., 2004: Kameratechnische
Analyse der Narbendichte bzw. Lückig-
keit von Rasenflächen. Rasen-Turf-Ga-
zon 35, 11-15.

PEIFFER, A., 2001: Rasen in modernen Sta-
dien. Diplomarbeit, FH Wiesbaden/Gei-
senheim, 121 S.

100. Rasenseminar 
der DRG in Hohenheim

Das nächste Rasenseminar der
DRG findet vom 12. bis 13. Sep-
tember 2005 in Stuttgart-Hohen-
heim statt. 

Am ersten Tag werden die Ver-
suche der Rasenfachstelle vor-
gestellt und die Hohenheimer
Gärten besichtigt. 

Am zweiten Tag berichten Ho-
henheimer Wissenschaftler über
ihre Arbeiten. Nachmittags ist für
Interessenten eine Rasengräser-
Bestimmung vorgesehen.

heschulz



Neuauflage!
Das Standardwerk der Golfplatz-

entwicklung, erstmals aufgelegt 

im Mai 1994, ist in einer völlig

überarbeiteten, aktualisierten 

und erweiterten 3. Auflage

erschienen.

Entwicklung von
Golfplatz-Projekten

Ein Leitfaden für Initiatoren,
Investoren, Kommunen

und Banken

Dr. Falk Billion

Das Buch stellt in systematischer

Übersicht die vielfältigen Aspekte 

dar, die bei der Entwicklung neuer

Golfplatzprojekte zu berücksichtigen

sind. Mit seinen konkreten Praxis-

Tipps bietet der Leitfaden für alle 

an der Entwicklung neuer

Golfplatzprojekte Interessierten 

und Beteiligten eine ebenso 

bewährte wie unentbehrliche

Orientierungshilfe.

Aus dem Inhalt:

1. Golfmarkt Deutschland. 

Aktuelle Tendenzen und

Zukunftsperspektiven

2. Neue Golfplätze: 

Ziele und Erwartungen von

Initiatoren und Investoren

3. Schlüsselfaktoren für den

wirtschaftlichen Erfolg von

Golfanlagen

4. Standort und regionaler

Golfmarkt

5. Wirtschaftlichkeit und Rendite

6. Eignung des Golfplatzgeländes

7. Profil des neuen Golfplatzes

8. Sicherung des Geländes

9. Organisation des Projekts

10. Genehmigungsverfahren

11. Investition und Finanzierung

12. Vorbereitung des Betriebs

Der Autor:

Dr. Falk Billion, ö.b.u.v. Sachverständiger für Wirtschaftlichkeitsbewertung von Golfanlagen,

greift in der neuen Auflage seines Buches auf Erkenntnisse aus seinen rund 400 Berichten,

Gutachten und Studien für mehr als 250 Golfanlagen im In- und Ausland zurück.

Preis: 45,00 Euro inkl. Versand.

Bestellungen unter Fax 0228 /9898299 oder E-Mail verlag@koellen.de



Die Sorte macht den Unterschied

Durch richtige und sorgfältige

Sortenwahl kann die Qualität

einer Rasenfläche im Garten-,

Sport- oder Golfbereich deut-

lich verbessert werden. Mit

züchterisch innovativen Sorten

bester Qualität, schaffen wir

die Voraussetzung für Ihren

Erfolg.

Oldenburger Allee 15 . 30659 Hannover . Tel. 05 11/901 39-0 . Fax 05 11/901 39-39
www.dlf-trifolium.de . e-mail: dlf@dlf-trifolium.de

Fragen Sie nach unseren Sorten in Ihren Mischungen

MARGARITA
Lolium 

perenne 

ANISET
Festuca 

rubra rubra

SMIRNA
Festuca rubra
trichophylla

CAPRICCIO
Festuca rubra

commutata

CONNI
Poa pratensis

TRUE PUTT
Poa reptans

NEU

QUALITÄTSRASENSORTEN
für höchste Ansprüche

T O P A K T U E L L ! !




