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Allgemeines

Pflanzenschutzrecht
Pflanzenschutz ist nach guter fachlicher Praxis 
durchzuführen, d.h., die grundsätze des inte-
grierten Pflanzenschutzes sowie der schutz des 
grundwassers und der angrenzenden biotope 
sind zu beachten. Pflanzenschutzmittel dürfen 
nur in den ausgewiesenen anwendungsgebieten 
eingesetzt werden. die ausweisung eines Pflan-
zenschutzmittels erfolgt durch eine Zulassung. 
der Pflanzenschutzdienst informiert regelmäßig 
über den stand der aktuellen obstbaulichen 
Zulassungen.

seit 2011 gelten folgende Rechtsvorschriften:
 – Richtlinie 2009/128/Eg über einen aktionsrah-
men der gemeinschaft für eine nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden (Eu-Pflanzen-
schutz-Rahmenrichtlinie),

 – Eu-Verordnung (VO) nr. 1107/2009 über das 
inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln,

 – Richtlinie 2009/127/Eg betreffend Maschinen 
zur ausbringung von Pestiziden sowie

 – Eu-VO nr. 1185/2009 über statistiken zu 
Pestiziden. 

die Richtlinie 2009/128/Eg wurde im deutschen 
Pflanzenschutzgesetz (Pflschg) vom 14.02.2012 
umgesetzt.

die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
erfolgt nach den Vorgaben der Eu-Verordnung 
zum inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
in Verbindung mit § 28 Pflschg. dabei gilt wie 
bisher: Ein zugelassenes Mittel darf nur in den in 
der gebrauchsanleitung angegebenen anwen-
dungsgebieten und nur zu den entsprechenden 
bestimmungen eingesetzt werden. anwendungen 
in anderen gebieten sind verboten und Verstöße 
bußgeldbewehrt. Mittel, die in anderen Kultu-
ren zugelassen sind, dürfen nicht im Obstbau  
eingesetzt werden, auch wenn sie den gleichen 
Wirkstoff wie ein im Obstbau zugelassenes Mittel 
enthalten. Zulassungsbehörde ist das bundesamt 
für Verbraucherschutz und lebensmittelsicherheit 
(bVl). Für die Aufbrauchfrist von Mitteln nach 
deren Zulassungsende gilt artikel 46 der Eu-VO 
1107/2009. danach erhalten diese eine abver-
kaufsfrist von 6 Monaten und eine aufbrauchfrist 
von maximal 18 Monaten (inkl. abverkaufsfrist). 
das bVl behält sich eine Einzelfallentscheidung 
für jedes auslaufende Pflanzenschutzmittel vor.
die Genehmigungen von Pflanzenschutzmitteln 
erfolgen nach artikel 51 der Eu-VO 1107/2009 
(„ausweitung des geltungsbereichs von Zulas-
sungen auf geringfügige Verwendungen“, ehem. 
§ 18a Pflschg) unter folgenden bedingungen:
- nur für zugelassene Mittel und zeitlich gebunden 
an deren Zulassung sowie nur in betrieben der 
land- und Forstwirtschaft bzw. des gartenbaus,
- rechtlich nicht gleichzusetzen mit der grund-
zulassung des Mittels,
- verpflichtende Einhaltung der anwendungsbe-
stimmungen und gebrauchsanleitung,
- mögliche schäden aufgrund mangelnder Wirk-
samkeit oder Pflanzenverträglichkeit liegen allein 
in der Verantwortung des anwenders (Empfeh-
lung: vor größerem Einsatz testung des Mittels 
unter betriebsüblichen bedingungen) sowie
- für die aufbrauchfrist gilt dieselbe Regelung 
wie für die jeweilige grundzulassung.
art. 51 Eu-VO 1107/2009 regelt außerdem in 
Verbindung mit § 22 Pflschg („Weitergehende 
länderbefugnisse“) die ehem. genehmigungen 
nach § 18 b Pflschg. danach können die bundes-
länder anwendungen im Einzelfall genehmigen. 
diese gelten somit nicht bundesweit. sie werden 
in baden-Württemberg vom ltZ augustenberg 

Rufnummern für den Infoservice Pflan-
zenbau und Pflanzenschutz

Pflanzenschutz-Warndienst-durchsagen  
Fach gebiet Obstbau  in baden-Württemberg

01805 / 197 197 - XX 
- XX für die durchwahl der u.g. dienststelle

(0,14 EuR/Min. aus dem Festnetz; 
Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Minute)

26 Ludwigsburg: Kern-, stein-, beerenobst
27 Bruchsal: Kern-, stein-, beerenobst
28 Ladenburg: Kern-, stein-, beerenobst
31 Freiburg: Kernobst
32 Freiburg: stein-, beerenobst
33 Lörrach: Kern-, stein-, beerenobst
34 Offenburg: Kernobst
35 Offenburg:  stein-, beerenobst
37 Bavendorf: Kern-, stein-, beerenobst

die Warndienstdurchsagen sind auch im inter-
net einsehbar. Fax-Warndienste sind eingerichtet 
in bruch sal, Freiburg, Offenburg und bavendorf. 
Internet-Adresse für den infoservice Pflan zenbau 
und Pflanzenschutz baden-Württemberg:  
www.ltz-bw.de

Die vorliegende Broschüre liegt auch als 
PDF-Datei im Internet vor:
www.ltz-bw.de und www.landwirtschaft-bw.de.

Lebensmittelsicherheit und  
Verbraucherschutz

Während der integrierte Pflanzenschutz die um-
welt schonende Produktion zum Ziel hat, orien-
tieren sich die Qualitätssiche rungs systeme und 
Vermarktung an der Ware. bei Frischobst steht 
dabei zunehmend das thema lebensmittel-
sicherheit und Verbraucher schutz im Vorder-
grund. Von den be trieben werden nicht nur die 
Einhaltung der gesetz lich vorgegebenen Rück-
standshöchstgehalte (Rhg) verlangt, sondern 
zum teil auch darüber hinausgehende normen 
der lebensmittel ketten hinsichtlich anzahl und 
auslastung der Rhg, die nicht wissenschaftlich 
begründet sind. die gesetzlichen anfor de rungen 
sind durch die aus schließliche an wen dung zuge-
lassener oder genehmigter Pflan zen schutzmittel 
sowie die Einhal tung der anwendungs-
bedingungen (aufwand menge, Warte zeit usw.) 
einhaltbar. die von den handels ketten verlangte 
Rückstands qua lität wird nach vorliegenden unter-
suchungen zu einem hohen Prozentsatz erfüllt. 
gleichwohl wirken sich diese zusätzlichen Rück-
standsanforderungen produktionserschwerend 
aus. Erntenahe Pflanzenschutzmaßnahmen, 
erforderliche Wirkstoffwechsel oder der fachlich 
zweckmäßige Einsatz von Präparaten mit doppel-
wirkstoffen können zu einer stärkeren auslastung 
der Rhg und zu Mehrfachrückständen führen. 
die Vermeidung eines Wirkstoffwechsels birgt 
das Risiko der Resistenzbildung und widerspricht 
den grundsätzen der integrierten Produktion. 
die betriebe müssen daher alle Möglichkeiten 
nutzen, um einen ausrei chenden Pflanzenschutz 
bei gleichzeitig möglichst geringen Rückständen 
zu gewähr leisten. 

auf antrag des anwenders erteilt, sofern das 
bVl keine fachlichen Einwände hat. sie sind 
gebührenpflichtig und enden spätestens mit dem 
Ende der grundzulassung ohne aufbrauchfrist. 
da sie nicht allgemein gültig sind, werden sie in 
diesem heft nicht berücksichtigt.
Notfallzulassungen im Pflanzenschutz werden 
über das inverkehrbringen von Pflanzenschutz-
mitteln in besonderen Fällen nach art. 53 Eu-
VO 1107/2009 in Verbindung mit § 29 Pflschg 
geregelt (ehem. § 11,2,2 Pflschg). Eine solche 
Zulassung wird auf antrag vom bVl für ein Mittel 
erteilt, wenn eine notfallsituation in der bekämp-
fung eines schadorganismus festgestellt wird und 
kein anderes ausreichend wirksames Mittel zur 
Verfügung steht. diese anwendung gilt für max. 
120 tage. sie werden in diesem heft ebenfalls 
nicht berücksichtigt.
der Integrierte Pflanzenschutz hat in der Eu-
Pflanzenschutz-Rahmenrichtlinie besondere 
bedeutung, dessen allgemeine Grundsätze seit 
2014 für alle Mitgliedsstaaten verpflichtend 
sind. die ausgestaltung der umsetzung des 
integrierten Pflanzenschutzes wurde im natio-
nalen aktionsplan zur nachhaltigen anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln niedergelegt, der seit 
dem 10.04.2013 gilt. Weitere informationen sind 
zu finden unter www.bvl.bund.de. 

Integrierte Produktion
in diesem heft werden informationen und 
Empfehlun gen zum integrierten Pflanzenschutz 
im Erwerbsobstbau gegeben. Ziel ist ein nach 
dem jeweiligen stand der Erkenntnisse bestmög-
licher ausgleich zwischen den ökonomischen und 
ökologischen interessen. neben dem bestreben, 
langfristig optimale Ernten von Früchten mit guter 
Qualität zu sichern, stehen gleichberechtigt die 
Erhaltung der bodenfruchtbarkeit und die scho-
nung der umwelt.
der Pflanzenschutz orientiert sich bei der inte-
grierten Produktion an folgenden grundsätzen:
schädlinge, Krankheiten und unkräuter werden 

Sachkunde 
Mit dem Pflschg vom 14.02.2012 sowie der 
Pflanzenschutz-sachkunde (sK)-VO vom 
06.07.2013 kommen auf alle sachkundigen 
neue Pflichten zu: beantragung eines bundes-
weit einheitlichen sK-nachweises im scheck-
kartenformat und regelmäßige teilnahme an 
Fort- oder Weiterbildungsmaßnahmen zur 
Pflanzenschutz-sK innerhalb von 3-Jahres-
zeiträumen. Einen sK-nachweis benötigen 
Personen, die
1. beruflich Pflanzenschutzmittel anwenden,
2. über den Pflanzenschutz beraten,
3. andere Personen anleiten oder beaufsich-

tigen, die Pflanzenschutzmittel im Rahmen 
eines ausbildungsverhältnisses oder einer 
hilfstätigkeit anwenden,

4. Pflanzenschutzmittel gewerbsmäßig oder 
über das internet auch außerhalb gewerbs-
mäßiger tätigkeiten in Verkehr bringen.

der neue sK-nachweis muss mit dem Formular 
„antrag auf ausstellung eines sK-nachweises 
im Pflanzenschutz gemäß § 9 Pflschg“ bei den 
unteren landwirtschaftsbehörden beantragt 
werden. die beantragung erfolgt nach dem 
Wohnortprinzip (auch möglich unter www.
ltz-bw.de: Arbeitsfelder > Pflanzenschutz > 
Rechtliche Vorgaben > Sachkunde > Antrag 
Sachkundenachweis) und ist gebührenpflichtig. 
bereits sachkundige mit sK-Prüfung bzw. 
entsprechendem berufsabschluss vor dem 
06.07.2013 haben bis zum 26.05.2015 Zeit, 
einen solchen antrag zu stellen. die nach altem 
Pflanzenschutzrecht erworbene sK ist noch 
bis zum 26.11.2015 gültig. ab dem 26.11.2015 
darf der handel Pflanzenschutzmittel, die für 
berufliche anwender zugelassen sind, nur 
gegen Vorlage des neuen sK-nachweises 
abgeben.
alle sachkundigen sind verpflichtet, inner-
halb eines Zeitraums von 3 Jahren an einer 
anerkannten Fortbildungsmaßnahme teilzu-
nehmen. Für bereits sachkundige nach altem 
Pflanzenschutzrecht hat die erste 3-Jahres-
frist zur Fortbildung am 01.01.2013 begon-
nen. Für alle sachkundigen, die nach dem 
14.02.2012 sachkundig geworden sind oder 
es noch werden, beginnt der 3-Jahreszeitraum 
ab dem tag der ersten ausstellung des sK-
nachweises. termine für Fortbildungs- oder 
Weiterbildungsmaßnahmen sind unter www.
ltz-bw.de abrufbar.

http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de/
http://www.landwirtschaft-bw.de./
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Öko  lo gischer Obstbau
tabelle 32 gibt eine übersicht über die Mittel, die 
in deutschland für den Öko logischen Obstbau 
zulässig sind. basis bilden die einschlägigen 
Eu-Verordnungen, die euro pa weit die Produktion 
und Kennzeichnung des Öko lo gischen landbaus 
regeln, insbe sondere die grundverordnung (Eg) 
nr. 834/2007 und durchführungsverordnung 
(Eg) nr. 889/2008. 
da es unter schiedliche Ver bände des Ökolo-
gischen anbaus gibt, die in ihren anbau vor-
schriften häufig weitergehende For  de run gen 
aufstellen, ist vor dem Einsatz eines Präparates 
nach tabelle 32 stets zu prüfen, ob die vorgesehe-
ne Maßnahme diesen anforderungen entspricht. 
die anwendung ist mit dem betreffenden Verband 
abzusprechen.
betriebe, die sich für eine umstellung oder für 
fachliche informationen interessieren, finden unter 
www.oekoobstbau.de weiterführende angaben 
bzw. können sich in baden-Württemberg an den 
beratungsdienst Ökologischer Obstbau e.V., 
traubenplatz 5, 74189 Weinsberg, tel. 07134-
8935, E-Mail: info@oekoobstbau.de wenden.

Schadensschwellen
nicht jeder schädlingsbefall ist be kämpfungs-
würdig. aus wirtschaft licher sicht dürfen die Kosten 
für die Verhinderung eines schadens nicht höher 
sein als der schaden selbst, d.h., es ist billiger, bis 
zu einer gewissen grenze schädlinge zu tolerieren 
als sie zu bekämpfen.
Für die hand habung der schadens schwel len (s. 
tab. 1) ist es erforder lich, die schädlings population 
in der anlage laufend zu überprüfen. der umfang 
der Kontrollen ist ab hän  gig von der höhe der scha-
densschwelle. Für niedrige schadensschwellen 
(bis 1 %) sind mindestens 500 Pflanzenorgane 
zu bonitieren, bei 1–5 % befall mindestens 300 
Organe, während für Werte über 5 % befall norma-
lerweise die Kontrol le von 100 Orga nen ausreicht. 
dabei sind größe, Einheitlichkeit der anla ge sowie 
sortenanfälligkeiten zu berück sich tigen.

 Kontrollmethoden
Astprobe: Es werden 10 Zweig stücke à 20 cm län-
ge auf über win terungs sta dien von schädlingen 
untersucht. Wichtig sind die Eier der Obstbaum-
spinnmilbe, der blattläuse und des Frost  spanners. 
geht es nur um die Obst baum  spinn milbe, kann 
man auch 100 Ei ab lage stellen auf 50 zweijährigen 
trieben  kon trol lieren.
Visuelle Kontrolle: Knospen, blätter, triebspit-
zen, Früchte u.a. werden auf schad bil der, 
schädlinge oder nützlinge kontrolliert. die scha-
densschwellen beziehen sich auf 100 kontrol lierte  
Organe.  Eine lupe wird empfohlen.
Klopfprobe: Mit einem gepolsterten bambusstab 
und einem Klopftrichter werden 100 astpartien 
abgeklopft. die Methode eignet sich besonders 
für den apfelblütenstecher und einige andere 
schädlinge, gibt aber auch einen guten überblick 
über die gesamte Fauna in der Obstanlage.
Pheromonfallen: Zur Flugkontrolle z.b. von apfel-
wickler, Pflau men wickler u.a.. die Zahl der gefan-
genen Falter ist von der Qualität der Phe ro mone, 
der Posi tio nierung der Falle, den lokalen Verhält-
nissen, aber auch vom verwendeten Fallentyp 
abhängig. daher sind die absoluten Fang zahlen 
kein zuverlässiges Maß für den befalls druck.
Farbtafeln: Zur Kontrolle von sägewespen, 
Kirsch  - und Walnussfruchtfliege sind beleimte 
Weiß- bzw. gelb  tafeln geeignet. Zu beachten 
ist, dass die ein zel nen Fallentypen die insekten 
unter schied lich gut anlocken. da Farbtafeln auch 
für nützlinge attraktiv sind, ist ihr gebrauch auf 
die Flugzeit des schädlings einzuschränken. 
Alkoholfallen: damit kann das auftreten des 
ungleichen holzbohrers überwacht und zugleich 
ein großteil der im Frühjahr anfliegenden Käfer 
abgefangen werden.
Essigfallen: Zum Monitoring der Kirschessigfliege 
sind einfache becherfallen entweder mit einem 
Essig-Wasser- (1:1) oder einem Essig-Rotwein-
gemisch (2:3) geeignet. Rückschlüsse auf den 
befallsdruck sind damit nicht möglich.Wichtiger Hinweis

die Empfehlungen der Pflanzenschutzmittel 
für 2015 basieren auf dem Kenntnis stand 
der Verfasser zum Zeitpunkt des Redakti-
onsschlusses (03.12.2015). die gegebenen 
anwendungshinweise entbinden nicht von 
der notwendigkeit, die je weili ge ge brauchs  -
anlei tung und gege benen falls eintretende 
Zulassungs ände rungen  zu beachten. be-
son ders wird auf die aufla gen zum an-
wender schutz, zur bie nen  gefähr   lich keit, 
anwendungshäufig keit, Fisch giftigkeit, an-
wendung in Was ser schutz  ge bieten sowie zum 
abstand von Ober flächen ge wässern und an-
grenzenden saum  strukturen verwiesen. Eine 
gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der angaben, insbesondere in den tabellen, 
sowie eine haftung für irrtümer oder nachtei-
le, die sich aus der Empfehlung bestimmter 
Präparate oder Verfahren ergeben könnten, 
wird nicht übernommen.

mit möglichst schonenden Verfahren unter der 
schadens schwelle gehalten und die notwen-
digen bekämpfungs maßnah men auf ein an der 
abgestimmt. die natürlichen begren zungsfak-
toren der schad  erreger werden in dieses Regu-
lierungssystem einbezogen (z.b. nützlinge, 
an fälligkeit der sorten, Wit terung).
Jeder Obstanbauer muss in der lage sein, 
durch eigene Kontrollen über die erforderlichen 
Maßnahmen zu entscheiden. daher sollte er 
seine Kenntnis se über Krankheiten, schädlinge, 
nützlinge sowie scha densschwellen z.b. durch 
regelmäßige teilnahme an Fort bildungs- und 
beratungsveran staltungen des Pflanzen schutz-
dienstes erweitern (s. sachkunde s. 3).
der integrierte Pflanzenschutz ist bestand teil der 
integrierten Produktion (iP). die iP dient heute 
als fachliche grundlage für die Produktion und 
Vermarktung von Obst im Rahmen verschiedener 
Qualitätssicherungssysteme (Qs, globalgaP), die 
auf einer erweiterten dokumen tation, Einbindung 
von rechtlichen und hygienischen aspekten sowie 
mehrstufigen neutralen Kon trollen beruhen. auch 
das vom Mini sterium für ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MlR)  ent  wickelte Qualitäts-
zeichen baden-Württem berg „gesicherte Qualität 
mit herkunftsangabe“ (QZbW) orientiert sich an 
diesem stan dard. die grundlagen und anforde-
rungen sind in der vom MlR heraus ge ge benen 
„Richtlinie für den integrierten und kontrollierten 
anbau von Kernobst“ niedergelegt.
die teilnehmer verpflichten sich u.a., die vom 
lan des verband Erwerbsobstbau (lVEO) heraus-
gegebene Pflanzen schutz mittel-Liste für die IP 
in Baden-Württemberg einzuhalten. diese Mittel-
liste wird in übereinstimmung mit der vom bundes-
ausschuss Obst und gemüse herausgegebe nen 
natio nalen Mittelemp fehlung erstellt und jährlich 
aktualisiert. die Einhaltung der anforderungen 
wird über  prüft. interessenten wenden sich an 
den lVEO baden-Württemberg, bopserstraße 
17, 70180 stuttgart oder die regionalen Obst-
großmärkte.
2015 wird MEKa durch FaKt abgelöst (weitere 
informationen bei den landratsämtern sowie unter 
www.foerderung.landwirtschaft-bw.de/pb/site/pbs-
bw-new/get/documents/MLR.LEL/PB5Documents/
mlr/GAP2014-2020/Broschuere_Agrarpolitik/
MEPL_III/FAKT_Broschuere_22_09_2014.pdf).

 Hinweise zu den Tabellen
im tabellenteil ab s. 26 sind für die verschie denen 
Obstkulturen die zugelas senen Pflan zen schutz-
mittel und wichti ge anwendungsbestim mungen 
auf ge führt. noch laufende ge nehmigungen nach 
§ 18 a Pflschg sowie Zulassungen nach art. 51 
Eu-VO sind in den tabellen mit „G“ gekenn-
zeichnet und in der spalte „hinweise“ erläutert. 
die in den tabellen für Kern- und steinobst an-
geführten Mittel entsprechen der Liste der für 
die IP erlaubten Präparate.
bei den in Klammern ge setzten Indika tionen 
handelt es sich nicht um Zulassungen, son-
dern um zwangsläufig eintretende Neben-
wirkungen, die ggf. beim Ein satz des Mittels 
auf eigenes Risiko genutzt werden können. 
diese hinweise ermögli chen es, im sinne der 
iP, behandlungen einzusparen.
in den tabellen sind die Aufwandmengen, 
Anwen dungs beschrän kun gen und die maxi-
male Anwen dungshäufigkeit der Mittel ver-
merkt. Zum schutz der Ober flächengewässer sind 
je nach Mittel und in dikation unter schied lich große 
abstände einzuhal ten, die ebenfalls in den tabel-
len aufge führt sind. die zum schutz angrenzender 
saumstruk turen fest ge setz ten abstände können 
in diesem heft nicht dar gestellt werden. sofern 
solche abstandsaufl agen beste hen, ist dies in den 
tabellen durch ein „S“ gekenn zeichnet. Weiterhin 
sind Zulassungsende und aufbrauchfrist, soweit 
bekannt, angegeben, wenn sie die Jahre 2014 
bzw. 2015 betreffen.

Vermeidung von Fehlanwendungen
nach untersuchungen der amtlichen lebens-
mittelüberwachung gab es 2014 insbesondere 
in Johannis- und stachelbeeren im Vergleich 
zu den Vorjahren wieder eine Zunahme der 
auffälligen Proben mit Rückständen von 
Pflanzenschutzmitteln, die nicht für diese Kultur 
zugelassen bzw. genehmigt waren.
Folgendes ist daher dringend zu beachten:
 – Vermeidung von Abdrift in Nachbarkul-
turen,

 – gründliches Reinigen oder Entleeren der 
Pflanzenschutzgeräte sowie 

 – Vermeidung von Fehlanwendungen.
Es wird daher nachdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass es sich beim Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln, die in der betreffen-
den Obstkultur nicht zulässig sind, um einen 
Verstoß gegen das Pflanzenschutzgesetz 
handelt, der mit einem bußgeld geahndet 
werden kann. dies gilt auch dann, wenn für 
den entsprechenden Wirkstoff des unerlaubten 
Mittels ein Rückstandshöchstgehalt besteht 
und dieser nicht überschritten wird.
auch bei erlaubten Mitteln ist strikt auf die 
Wartezeiten und anwendungsvorschriften (auf-
wandmenge, maximale Zahl der anwendungen, 
anwendungstermin) zu achten. nur so ist die 
Einhaltung der für die einzelnen Wirkstoffe 
gesetzlich festgelegten Rückstandshöchst-
gehalte gewährleistet.

Tafeltrauben 
Viele Mittel, die im Keltertraubenanbau zugelas-
sen sind, dürfen nicht in tafeltrauben angewandt 
werden. trotz breiter aufklärung kam es auch 
2014 wieder zu beanstandungen durch die amtli-
che lebensmittelüberwachung aufgrund direkter 
Fehlanwendungen bei Keltertrauben, die als 
tafeltrauben in den Verkehr gebracht wurden. 
auch besteht bei der tafeltraubenerzeugung das 
Problem der Verschleppung von Rückständen 
unzulässiger Pflanzenschutzmittel, wenn mit 
demselben und nicht ausreichend gereinigten 
sprühgerät Kelter- und tafeltraubenbestände 
behandelt werden. Es ist dringend darauf zu 
achten, dass tafel- und Keltertrauben pflan-
zenschutzrechtlich getrennt betrachtet werden 
(weitere infos zum Pflanzenschutz unter:
www.lvwo-weinsberg.de sowie www.wbi-freiburg.de). 

http://www.oekoobstbau.de/
mailto:info@oekoobstbau.de
http://www.lvwo-weinsberg.de/
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Allgemeines
Tabelle 1: Wirtschaftliche Schadensschwellen im Obstbau
Entscheidungen nach schadensschwellen erfordern ständige Kontrollen. nur so erhält man einen überblick über die Entwicklung von schädlings-
populationen. die folgenden Zahlenangaben sind Richtwerte.

Apfel und Birne
Schädling Vorblüte Blüte Nachblüte (Mai/Juni) Sommer (Juli/August)
Apfelblütenstecher Klopfprobe: 10–40 tiere/100 äste oder 

10–15 Einstiche/100 Knospen

Spannerraupen 5–8 Raupen/100 blütenbüschel

Eulenraupen 1–2 Raupen/100 büschel

Schalenwickler
 – für Einsatz von in sekten-

wachstums re gu latoren im 
Frühjahr

 – für direkte bekämpfung 
im sommer

0,5–1 Raupe/100 büschel (dabei minde-
stens 500 büschel kontrollieren)

Pheromonfallen für den Falterflug

2–3 Raupen/100 Fruchtbüschel

1–2   % befallene Fruchtbüschel 
(mind. 250 Fruchtbüschel kon-
trollieren)

ab Ende Juni auf blatt- und 
Fruchtfraß an triebspitzen und 
Fruchtbüscheln achten. 1–2% 
befallene langtriebe = bekämp-
fung der Folgegeneration

Apfelwickler (Obstmade) Pheromonfallen für den Falterflug 2. generation: 1–2 % befall

Apfelgraslaus 80 Kolonien/100 blütenbüschel

Mehlige Apfelblattlaus ≥1 befallsstellen (auch einzelne
läuse/100 büschel; mind. 300 blüten-
büschel kontrollieren)

1–2 Kolonien/100 triebe

Apfelfaltenlaus 5–10 befallstellen/100 büschel 5–10 Kolonien/100 triebe

Grüne Apfelblattlaus 10 Kolonien/100 triebe 10 Kolonien/100 triebe

Apfelsägewespe 30–40 sägew./Rebell-Falle/saison 
8–10 sägew./temmen-Falle/saison

3–5 % befallene Fruchtbüschel

Obstbaumspinnmilbe  
(Rote Spinne)

astprobe: 500–1000 Wintereier 
(2 m Fruchtholz)
alternativ (100 Eiablagestellen/50 triebe): 
30–50  Eier/abla ge  stelle

50 % befallene Rosettenblätter ab Mitte Juli: 30 % befallene 
blätter

Pflaume
Schädling Vegetationsruhe Vorblüte Blüte/Nachblüte Juni/Juli
Obstbaumspinnmilbe  
(Rote Spinne)

astprobe (2 m Fruchtholz):
500-1000 Wintereier

50 % befallene blätter

Frostspanner 10–15 Raupen/100 blütenbüschel 
oder
15–30 Raupen/100 äste (Klopf-
probe)

Obstbaumschildlaus astprobe beim Knospenschwellen:
100 lebende larven

Kleine Pflaumenlaus 1–2 % befallene blü ten -
büschel (einzelne läuse!)

1 Kolonie/100 triebe oder
20 blattläuse/100 äste 
(Klopfprobe)

Pflaumensägewespe Weißtafel während der blüte
 

4–8 Eiablagen (je nach Fruchtan-
satz)/100 Fruchtkelche bzw.
2–6 % befallenene Jungfrüchte

Hopfenblattlaus oder

Mehlige Pflaumenlaus

5–10 % befallene triebspitzen bei neubefall durch die hopfen-
blattlaus ab Mitte Juni: 1 Kolo-
nie/100 triebe

Pflaumenwickler Pheromonfallen für den Falterflug, visuelle Kontrolle der Eiab lage bzw. 
frischer Einbohrstellen an den Früchten, bei gutem behang kann der 
befall bis Mitte Juni vernachlässigt werden.

Kirsche
Schädling Vegetationsruhe Vorblüte Blüte/Nachblüte Juni/Juli
Frostspanner Oktober/dezember: anlegen von leim   -

ringen. Kontrolle auf gefangene Weib -
chen geben hinweis auf  befallsdruck.

5 bis 10 Raupen/100 blütenbüschel oder 10 bis 15 Raupen/100 äste
(Klopfprobe). bei brennkirschen eher den höheren Wert berück-
sichtigen.

Schwarze  
Kirschenblattlaus

mehrmals visuelle Kontrollen bis etwa 14 tage vor der Ernte:
2–5 Kolonien/100 triebspitzen

Kirschfruchtfliegen Flugkontrolle mit gelben leimtafeln (negativprognose)
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Nützlinge

 Nutzinsekten
Räuberische Insekten: 
Marien- und Weichkäfer, blumen- und blindwanzen, 
Flor- und schwebfliegen und deren larven, sowie 
die larven der räuberischen gallmücken dezimieren 
blattläuse und andere schädlinge zum teil erheblich. 
häufig ist bei starkem auftreten dieser nützlinge eine 
bekämpfung beispielsweise der grünen apfelblattlaus 
nicht erforderlich. die blumen  wanze (Anthocoris 
nemoralis) ist im sommer ein effek tiver gegenspieler 
des birn blatt saugers.
seit einigen Jahren tritt der asiatische Marienkäfer 
(Harmonia axyridis) in den Obstkulturen verstärkt 
auf. seine Färbung und Punktierung ist sehr vari-
abel. Markant sind die W-förmige Zeichnung auf 
dem halsschild des Käfers und die orange gefärb-
ten streifen der älteren larven. der Käfer hat eine 
höhere Vermehrungsrate und größere Fraßleistung 
(blattläuse, birnblattsauger u.a.) als die einheimischen 
arten. im sommer kann er reifes Obst schädigen. bei 
Kern- und steinobst vermag er offensichtlich nicht, 
die intakte Fruchtschale zu verletzen. bei beerenobst 
wird jedoch von direkten, primären Fraßschäden 
berichtet. auch Pflaumenfrüchte können durch die 
sich zur Verpuppung festklebenden larven entwertet 
werden. durch die anhaftenden leeren Puppenhüllen 
sind die Früchte nicht mehr vermarktungsfähig. 

Ohrwurm: 
der Ohrwurm (Forficula spp.) kann im Obstbau so-
wohl als nützling als auch als schädling auftreten. 
die versuchs weise ansiedlung und Förderung des 
Ohrwurms im Kernobst (z. b. mit holzwollegefüllten 
blumentöpfen und Kaffeefiltern) zeigte gute Erfolge 
gegen die blutlaus und gegen den birnblatt sauger. 
gelegentlich wurden Frucht ver schmut zungen be-
obachtet. bei Pfirsi chen, aprikosen und vereinzelt 
auch in überdachten Kirschenanlagen wurden da-
gegen schäden an den reifenden Früchten durch 
den Ohrwurm festgestellt, die abwehrmaßnahmen 
erforderlich machten.

Parasitische Gegenspieler: 
Parasitische Wespen und Raupenfliegen gehö-
ren zu den parasitischen gegenspielern mehrerer 
Obstschäd linge. Ein klassisches beispiel ist die 
bekämpfung der san-José- schildlaus mit der im 
labor gezüchteten und freige setzten schlupfwespe 
Encarsia perni ciosi. 
Eine wichtige Rolle in apfelanlagen spielt auch die 
blut lauszehrwespe Aphe linus mali. sie legt ihre Eier 
in die blutläuse, wo sich die larve entwickelt. dadurch 
stirbt der Wirt ab. 
der Kleine Frostspanner wird in starken befallsjah-
ren von mehreren Raupenfliegenarten parasitiert, 
insbesondere Cyzenis albicans. 
Für die Parasitierung von schalenwicklerraupen 
sind vor allem die schlupfwespen Teleutea striata 
und Meteorus ictericus so wie eine Raupenfliegenart 
verantwortlich. bei schonender spritzfolge können 
diese Parasitoide die schalenwicklerpopulation be-
trächtlich reduzieren. in Erwerbsanlagen kann das 
bis zu 30 % betragen.
arten der gattung Trichogramma parasi tieren die 
Eier von apfel-,schalen- und Pflaumenwickler. diese 
schlupfwespen werden zur biologischen schädlings-
bekämpfung im Fachhandel angeboten.

Kernobst
 Krankheiten

 Schorf 
2014 war im Vergleich zu den Vorjahren ein 
stärkeres schorfjahr. Erste leichte infektionen 
traten landesweit Ende März und Mitte april auf. 
Ende april bis anfang Mai wurden z.t. heftige 
ascosporenflüge ausgezählt, die zusammen 
mit den Witterungsbedingungen zu schweren 
infektionen führten. Vorbeugend ausgebrachte 
Fungizide wirkten nicht in jeder situation ausrei-
chend. insbesondere in triebigen Jonagoldbestän-
den war Mitte Mai erster befall zu verzeichnen. 
Zur Verhinderung von Fruchtschorf mussten 
die behandlungen in den niederschlagsreichen 
sommermonaten intensiv weitergeführt werden. 
Regional ist daher auch 2015 mit einem höheren 
infektionsdruck zu rechnen. daraus ergeben 
sich wiederum vorbeugende Maßnahmen zur 
Minderung des schorfdrucks.

Vorbeugende Maßnahmen
Zur senkung eines hohen schorfdrucks sind 
neben Fungizidmaßnahmen auch vorbeugende 
Maßnahmen wichtig. dazu gehören:
1. begrenzte anwendung von Pflanzenschutz-

mitteln mit Wirkung auf Regenwürmer oder 
Mikroorganismen (z.b. Cercobin Fl), die durch 
den Falllaubabbau den befallsdruck im Früh-
jahr senken,

2. Förderung des Falllaubabbaus durch harn-
stoffbe handlungen zum laubfall sowie Mulchen 
oder Entfernen des alten laubes,

3. in Problemlagen können die vorbeugenden 
Maßnahmen durch Einsatz von Kupfer- und 
Mangan chelat mit vorzeitig ausgelöstem blatt-
fall in der nachernte ergänzt werden,

4. die ausbringung von Kalkstickstoff (2,0 dt/
ha) vor dem austrieb kann zur Verätzung der 
Fruchtkörper des schadpilzes, die von harn-
stoff (5 %) auf den boden zur Verringerung 
des ascosporenangebotes führen. die ausge-
brachte stickstoffmenge ist bei der düngung 
zu berücksichtigen sowie

5. ein ruhig wachsender baum mit frühem trieb-
abschluss durch unterlagenwahl, schnittmaß-
nahmen vor und nach der Ernte, Wurzelschnitt 
und angepasste stickstoffdüngung. dadurch 
wird der Zeitraum mit hochanfälligen Pflan-
zenteilen deutlich ver kürzt und die bildung 
von Winterkonidien vermieden. 

Fungizidmaßnahmen
die Wahl der behandlungszeitpunkte im Frühjahr 
ist entscheidend für den Erfolg der schorfbe-
kämp fung. Es werden vorbeugende behand-
lungen vor nieder schlägen in ab hängigkeit 
vom laubzu wachs empfohlen. nach starkem 
ascosporen ausstoß oder wenn protektive sprit-
zungen von belagsfungiziden zu lange zurücklie-
gen, kann eine Kurativmaß nahme erfolgen, sofern 
eine ausreichende Wirksamkeit ge währleistet 
ist. Regional ist eine Minderwirkung von kura-
tiven Wirkstoffen (anilinopyrimidine und azole) 
nachgewiesen. Vor allem während langanhalten-
der nieder schläge kommt gegebenenfalls einer 
belags sprit zung in Regenpausen eine besondere 
bedeutung in der schorfbekämpfung zu. 
die höhe des in fek tionsrisikos und der günstig-
ste behand lungs termin werden vom Pflan-
zenschutzdienst mittels sporenfallen und 
Pro g nosemodellen (z.b. „schorf“, „RiMpro“) 
ermittelt.
in triebigen anlagen beginnen die schorfbehand-
lungen wegen der gefahr von Konidieninfekti-
onen mit dem stadium Knospenaufbruch (bbCh 
53), in ruhig wachsenden anlagen spätestens 
zum beginn des ascosporenfluges.

Nützlinge
Zu den nützlingen zählen die nutz arthropoden 
(z.b. Raubmilben, nutzinsekten) als direkte 
gegenspieler der schädlinge sowie weitere 
nützliche tiere, wie Regenwürmer, bienen, 
singvögel und antagonisten der Feld- und 
schermäuse (z.b. greifvögel, Eulen, Wiesel). 
Wildbienen, die neben den honigbienen zur 
bestäubung der Obstblüten beitragen, lassen 
sich mit verschiedenen blühsaatenmischungen 
(blühstreifen) und speziellen Wildbienennist-
hilfen fördern. sie fliegen auch bei niedrigeren 
temperaturen. die Förderung von nützlin-
gen stärkt das ökologische gleichgewicht in 
Obstanlagen und vermindert die gefahr von 
schädlingskalamitäten.

 Raubmilben
Raubmilben gehören zu den bedeutendsten 
nützlingen in Obstanlagen. sie ernähren sich 
vorwiegend von spinnmilben und anderen 
schadmilben sowie Pollen. die in apfelanla-
gen häufigste art ist Typhlo dromus pyri. sind 
mehr als 30 % der blätter mit Raubmilben be-
setzt, ist eine nachhaltige Regulierung der 
spinnmilben durch Raubmilben möglich. die 
hohe Wirksamkeit der Raubmilben be ruht auf 
der ständigen Präsenz in der anlage, die bei 
einer über ver meh rung der spinnmilben sofort 
eingreifen können (schutz räuber). da sie durch 
die neben wirkung mancher Pflanzenschutzmit-
tel dezimiert werden, ist die  Verwendung von 
raub mil benschonenden Mitteln zur Erhaltung 
der Raub mil benpopulation von größter be-
deutung. seit einigen Jahren ist in einzelnen 
Obstanlagen trotz Raubmilbenpräsenz eine 
Zunahme von spinnmilben zu beobachten, 
deren ursache nicht eindeutig geklärt ist. 
Für die Ansiedlung von Raubmilben in Obst-
anlagen bestehen folgende Möglichkeiten:
 – beim sommerschnitt anfallende triebe aus 
anlagen mit gutem Raubmilbenbesatz in die 
bäume einhängen,

 – Kokosstricke oder Filzbänder im spätsommer 
in gut besiedelten anlagen als Versteck-
möglichkeit an den stämmen anbringen. im 
Folgejahr (Februar) mit diesem Material die 
Raubmilben in anderen anlagen, insbeson-
dere in Junganlagen, ansiedeln.

Weichkäfer in Blattlauskolonie (Foto H. Gernoth)

das auftreten der Raubmilben sowie der 
räuberischen und der parasitischen insekten 
hängt u.a. von der Popula tions dichte der 
schädlinge, der Witterung und der intensität 
der Pflanzen schutz maßnahmen ab. bei der 
Mittelwahl sind daher auch die nebenwirkun-
gen von akariziden und insektiziden auf die 
nutzinsekten zu berücksichtigen. 
Die Schonung und Förderung der Nützlin-
ge und die Nutzung ihres Bekämpfungspo-
tentials ist ein Grundsatz des Integrierten 
Pflan zen schutzes. 

Blühstreifen (Foto P. Epp)
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Kernobst
Fungizidgruppen

1. Belags- oder Kontaktfungizide:
delan Wg, Malvin Wg, Merpan 80 Wdg und 
zugelassene Kupferpräparate sind für den vor-
beugenden Einsatz oder als Mischpartner bei 
tankmi schungen geeignet. bei Kupfer- und Cap-
tanprodukten kann es u.u. zu phytotoxischen 
Reaktionen kommen. insbesondere während 
der blüte und in den sommermonaten sollte 
möglichst kein Kupfer angewendet werden. syllit 
wird aus Resistenz- und Rückstandsgründen mit 
max. 3 anwendungen nur in der Primärsaison 
empfohlen (wegen eingeschränkter Mischbar-
keit herstellerangaben beachten). in kritischen 
Phasen ist dieser Wirkstoff sehr leistungsfähig. 
berostungsprobleme sind z.b. bei der sorte 
golden delicious bekannt.

2. Sterolsynthesehemmer (Azole):
Zu dieser gruppe gehört z.b. score. Regional 
sind Minderwirkungen bekannt. der Einsatz 
wird nur in tankmischung mit einem Kontakt-
fungizid empfohlen. die Kurativzeit ist tempe-
ratur- und standortabhängig. bei tem pe raturen 
unter 10°C ist die Wirkung unsicher, weil nur 
ein ge rin ger teil des Wirkstoffs aufge nom men 
wird. um Resistenzent wick lungen an sensitiven 
standorten vor zubeugen, sollten nicht mehr als 
4 anwendungen/saison erfolgen (ab bbCh 61 
= blühbeginn).

3. Anilinopyrimidine:
diese Mittel (Chorus, scala) haben eine vorbeu-
gen de und kurative Wirkung (1-2 tage) gegen 
schorf. die auf nahme ins blatt und die Wirkung 
sind bei niedrigen temperaturen sicherer als bei 
den azolen. die Wirkung gegen Fruchtschorf ist 
unzureichend. deshalb sind die anwendungen 
bis zum Ende der blüte (bbCh 69) beschränkt. 
diese Wirkstoffgruppe zeigt ebenfalls regional 
Wirkungsmin de rungen. ist noch eine ausrei-
chende Wirksamkeit gegeben, dürfen zur Ver-
meidung von Re sistenz entwick lungen die Mittel 
dieser Wirk stoff gruppe maxi mal 2-3 mal/saison 
in Kurativsitua tionen und nur in Kombination mit 
einem be lags  fungizid eingesetzt werden.

4. Strobilurine:
die Mittel dieser Fungizidgruppe (dis cus, stro-
by Wg, Flint) haben eine gute Wirkung gegen 
blatt- und Fruchtschorf. seit einigen Jahren sind 
in baden-Württemberg regional Resistenzen 

in unterschiedlicher ausprägung nachgewie-
sen worden. daher sollte die anwendung nur in 
tankmischung mit anderen belagsmitteln bzw. 
als Mischpräparat erfolgen. sie sind neben syllit 
die wirksamsten vorbeugenden Fungizide in der 
Primärsaison. Es werden maxi mal 3 vor beu gende 
behandlungen beson ders vor problematischen 
schor fi nfek ti ons  ter minen emp foh  len.

5. Mischpräparate:
Consist Plus, Maccani und bellis sind Misch-
präparate bestehend aus strobilurinen und je 
nach Mittel aus den Kontaktwirkstoffen Captan, 
dithianon oder boscalid. sie wirken vorbeugend 
gegen schorf.
hinsichtlich der schorfwirkung sind Consist Plus 
und Maccani gleichwertig gut wirksam, derzeit 
auch an resistenten standorten. Maccani wird 
firmenseits von der Roten Knospe bis Ende der 
blüte empfohlen. 

6. Carbonate:
Kumar (ehemals armicarb) hat eine Zulassung 
u.a. gegen schorf nach der blüte (ab bbCh 72). 
bei schwachem befallsdruck zeigt es eine gute 
Wirkung. Regional wurden nach der anwendung 
Frucht- und auch blattschäden (z.b. sorte Elstar) 
festgestellt.

Ziel der Schorfbekämpfung ist es, zur Zeit 
des asco sporenfluges befall zu vermeiden. die 
Mittel- und brühemenge muss so be rechnet 
werden, dass eine optimale belagsbildung an 
allen infizierbaren teilen des baumes möglich 
ist (siehe applikationstechnik). applikationen 
unter auslassung jeder 2. Fahrgasse sind kri-
tisch zu bewerten. die Kurativzeiten der Mittel 
sollten nicht ausgereizt werden, um eine sichere 
Wirkung zu gewährlei sten. in den Regionen, 
in denen noch eine ausreichende Wirksamkeit 
vorliegt, müssen zur Resistenzvorbeugung 
die beschränkungen bei den Mittelgruppen der 
sterolsynthesehemmer, anilino pyri midine und 
strobilurine genau beachtet werden. bei den 
stro bilurinen müssen zusätzlich zur beschrän-
kung der Zahl der an wen dungen sogenannte 
blockspritzun gen vermieden werden. nach 
schorfeinbrüchen wird eine be laghaltestrategie 
während der ganzen saison ausschließlich mit 
Kontaktmitteln empfohlen. Wenn bei bestands-
kontrollen ab Mitte Juni kein befall festgestellt 
wird, können im sommer die sonst erforderlichen 
behandlungen reduziert werden. nachkontrollen 

im Juli sind nötig, um eine eventuell vorhande-
ne spätschorfgefahr rechtzeitig zu erkennen. 
nacherntekontrollen auf befall an den oberen 
blättern der langtriebe (unauffällige, rußartige 
Flecken) geben anhaltspunkte für den befalls-
druck im Folgejahr.

Pflanzenschutz bei schorfresistenten Sorten:
nahezu 95 % der schorfresisten apfelsorten stützt 
sich auf die Vf-Resistenz von Malus floribunda 
821. diese Resistenz wurde inzwischen bei meh-
reren sorten, insbesondere bei topaz, durchbro-
chen. um sie möglichst lange zu erhalten, wird 
ein minimiertes Pflanzenschutzprogramm gegen 
schorf empfohlen:
 – 3-4 behandlungen während der hauptschorf-
gefahr (ascosporenflug),

 – 2-3 behandlungen im Juli bis september sowie
 – abhängig von sorte, standort und Witterung 
spezielle apfelmehltau- und Regenfleckenbe-
handlungen im Juni und Juli sowie anschlie-
ßende behandlungen gegen lagerkrankheiten 
im september.

 Apfelmehltau
nur mit einer Kombination aus Mehltauschnitt 
und Einsatz spezifischer Fungizide kann der 
schaderreger Podosphaera leucotricha wirk-
sam bekämpft werden. deshalb sind schon im 
Winter befallene triebe und Endknospen wegzu-
schneiden. im Frühjahr sind je nach befallsdruck 
mehrere schnittdurchgänge erforderlich, um den 
Primärbefall zu entfernen. dieser kann che misch 
nicht bekämpft werden. bei empfindli chen sorten 
müssen zusätzlich Mehl tau fun gi zide eingesetzt 
werden. die be hand lungen beginnen in der Regel 
ab der Vollblüte und sind vor allem wichtig in 
den Perioden des abschlusses von Kurz- und 
lang  trieben. damit wird der Primärbefall für das 
Folgejahr reduziert. strobilurine (hohe Ver träg-
lichkeit) so wie ste rol syn these hem mer wie topas 
und systhane 20 EW sind gut wirksam. luna 
Experience, ein Mischprodukt aus Fluopyram 
und tebuconazol, zeigt ebenfalls gute Wirkung 
gegen Mehltau.

 Lagerfäulen
Fruchtfäulen können erhebliche ausfälle im lager 
verursachen. bitterfäule ist hierbei besonders be-
deutsam. infektionen sind während der gesamten 
Fruchtentwicklung möglich. Feuchte Witterung, 
insbesondere kurz vor der Ernte, kann zu hohen 
schäden führen.
da die verfügbaren Pflanzenschutzmittel jeweils 
nur gegen einige der Er reger ausreichend wir-
ken, bedarf es in ge fähr de ten beständen einer 
umfassenden bekämp fungs strategie. Zu vor-
beugenden Maßnahmen ge hört das sorgfältige 
Entfernen kranker und ab gestorbe ner Zweige 
und Früchte aus den bäumen. bei der Ernte 
sollten Verletzungen der Fruchtschale vermie-
den werden. Kalzium-behandlungen gegen die 
stip pe sowie die Ca- bzw. ulO-la ge rung und/
oder behandlung mit smart Fresh reduzieren 
Frucht fäulen deutlich.

Wetterdaten und Warndienst
der Pflanzenschutzdienst leistet hilfestellung 
bei der beurteilung des schorfinfektionsablaufs 
durch die Warndienstdurchsagen des Info-
service und durch schriftliche Hinweise . Für 
den Warndienst ist in baden-Württemberg ein 
umfassendes Messnetz mit 52 Wetterstationen 
auf gebaut. die Wetterda ten werden für den 
schorfwarndienst mit entsprechenden Pro-
grammen ausgewertet. Ergänzend wird in den 
ein zelnen anbau re  gionen mit asco spo ren fallen 
die biolo gische aktivität des Pilzes erfasst. 

 * =   in Tankmischung mit 
          Kontaktfungizid 

!   =  regional Minderwirkungen  
          in der Schorfbekämpfung 
          nachgewiesen 

Bekämpfung von Schorf, Mehltau und Lagerkrankheiten  
Delan WG  

Consist Plus ! 
Maccani   ! 

Flint !*, Discus * ! 

Vorblüte Blüte Nachblüte-Sommer 
Spätsommer- 

Herbst 
Grafik: Trautmann 

51 55 57 61 67 69 71 74 

Malvin WG 
Merpan  80 WDG 

Flint  

Cercobin Fl. !    

Chorus! *, Scala * !      

Systhane 20 EW *  

Topas *  

Malvin WG 
Merpan 80 WDG 

Syllit  
(max. 2-3 x) vorbeugend 

Consist Plus    

Bellis    

Cu-
Präparate 

Score * !  

Luna Experience * 

Luna 
Experience    

Switch   

Netzschwefel- Präparate 
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Kernobst
Tabelle 2: Kernobst - Krankheiten und Schädlinge im Jahresverlauf 
Entwicklungsstadien (bbCh-Code), wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Spätsommer/Herbst

bienenschutz berostungskritische Zeit

Äp
fe

l

• Feuerbrand Canker-Kontrolle
• Schorf Frühinfektionen
• Mehltau
• Apfelblütenstecher Klopfprobe
• Schmalbauch
• Spinnmilben Wintereier-Kontrolle
• Blattläuse visuelle Kontrolle
• San-José-Schildlaus
• Frostspanner- u. Schalenwicklerraupen

• Feuerbrand blüteninfektionen
• Schorf hauptinfektionsperiode
• Mehltau
• Kelchfäule
• Sägewespen Weißtafeln
• Blattläuse
• Spinnmilben schlupf aus 

Wintereiern

• Feuerbrand befallskontrollen
• Schorf bis Ende ascosporenflug
• Mehltau
• Spinnmilben
• Rostmilbe
• Mehlige Apfelblattlaus
• Grüne Apfelblattlaus
• Blutlaus
• Obstmade, Schalenwickler 

Pheromonfallen

• Spätschorf
• Lagerschorf
• Lagerfäulen

Bi
rn

en

• Feuerbrand
• Schorf Frühinfektionen
• Birnblattsauger
• Birnenpockenmilbe
• Birnengallmücke

• Feuerbrand blüteninfektionen
• Schorf hauptinfektionsperiode
• Birnengallmücke

• Feuerbrand befallskontrollen
• Schorf, Birnengitterrost
• Birnblattsauger, Blattläuse
• Obstmade, Schalenwickler 

Pheromonfallen

• Birnenknospen-
stecher

Winter- 
ruhe

Knos-
pen-

schwel-
len

Knospen-
aufbruch

Mausohr-
stadium

grüne 
Knospe

Rote
Knospe

ballon-
stadium aufblühen Vollblüte Ende der 

blüte haselnussgröße Walnussgröße

00 51 53  54 56 57 59 60 65 69    71     74

 Obstbaumkrebs 
dieser Pilz (Neonectria galligena) kann in apfelan-
lagen große schäden verursachen. seine sporen 
dringen bei feuchter Witterung über Wunden ein 
(Frost risse, schnittflächen, ha gel wunden, blatt- 
und Fruchtstielnarben im herbst). staunässe 
und stickstoff über schuss fördern den befall. 
anfällige sorten sind z.b. Kanzi, Rubens, gala, 
Elstar sowie braeburn.
Vor beugende Maß  nahmen sind von größ ter be-
deutung: befallene triebe vor dem Win ter schnitt 
ab schnei den; befall am stamm bis ins gesunde 
holz aus   schneiden (Messer, säge, Krebsfräse); 
stark be fal  lene bäume roden; befalle nes Material 
(auch befallene Früchte) aus der anlage entfer-
nen. 1-2 zusätzliche behandlungen mit z.b. Mal-
vin Wg oder einem zugelassenen Kupfermittel 
nach der Ernte reduzieren bei starkem druck 
die infektionsgefahr.

beim anschnitt ist eine scharfe ab grenzung 
zwischen ge sund und krank zu erken nen. im 
befallsbereich ist die Rinde hell-dun kel zoniert. 
Zur Reduzierung des befalls drucks müssen 
befallene triebe, blü ten  bü schel und Frucht-
mumien entfernt werden. bei anfäl ligen sor-
ten (z.b. Cox, Elstar) kann ab blühbeginn die 
nebenwirkung von zwei schorf  behand lungen 
mit Consist Plus oder einer tankmischung aus 
Flint und einem captanhaltigen Produkt zur 
bekämpfung ausgenutzt werden.

 Kragenfäule
die Kragenfäule (Phytophthora cactorum), 
die auch eine Fruchtfäule verursachen kann, 
erzeugt meist oberhalb der Veredlungsstelle 
einen violettbraunen, weichen Fäulnisherd. 
der Pilz kann sich rasch ausbreiten und den 
ganzen stamm umfassen. stark befallene 
bäume zeigen helles laub, später auch ab-
sterbeerscheinungen. der Erreger findet gute 
bedingungen auf humusarmen und staunas-
sen böden. Regen und temperaturen über 
17°C begünstigen die ausbreitung. der befall 
muss gründlich ausgeschnitten und befallene 
Früchte entfernt werden. Vorbeugend wirkt 
eine belebung des bodens mit humus. Kup-
ferbehandlungen im stammbereich während 
der hauptinfektionszeit um den blütezeitraum 
reduzieren den befall. die Pflanzung der sehr 
anfälligen sorte topaz ist nur mit Zwischen-
veredlungen zu empfehlen. 

 Kelchfäule
die Kelchfäule wird v.a. durch Obstbaumkrebs 
(Neonectria galligena) und grauschimmel (Bo-
trytis cinerea) verursacht. der befall kann sich 
im lager ver größern. bei häufigem auftreten in 
apfel   anlagen muss durch hygienemaßnahmen 
(tote/befallene triebe/bäume ent fernen) der 
befallsdruck gesenkt werden. die infek tio-
nen finden während der blüte statt. lediglich 
unter ausnutzung der nebenwirkungen bei 
der schorfbekämpfung in der blüte kann bei 
regnerischem Wetter der 2-mali ge Einsatz von 
captanhaltigen Präparaten bzw. Consist Plus 
den befall reduzieren.

bei den lagerspritzungen muss das Wirkungs-
spek trum und der zugelassene anwendungszeit-
raum der Mittel berücksichtigt werden. 
Bellis mit den Wirkstoffen Pyraclostrobin und 
boscalid wirkt gegen alle relevanten lagerkrank-
heiten und hat mit 7 tagen eine kurze Wartezeit.
Cercobin FL (thiophanat-methyl, Wartezeit 10 
tage) wirkt gegen gloeo sporium- und nectria-
Fruchtfäule und hat auch eine gute Wirkung 
auf infek tions  quellen am holz. bei mehrjähriger 
anwendung kann dadurch der befallsdruck er-
heblich redu ziert wer den. Keine ausreichende 
Wir kung ist gegen schorf, Penicillium, alternaria, 
Mucor und Monilia zu erwarten. das Mittel darf 
nur einmal vor der Ernte angewendet werden. 
Consist Plus (trifloxystrobin und Captan) steht 
als Fertigformulierung mit 35 tagen Wartezeit 
insbesondere gegen schorf und nectria zur Ver-
fügung. der Einsatz wird um die blüte empfohlen. 
gleichzeitig werden hierbei Kelch- und Kern-
hausfäulen mit erfasst und der befall reduziert.
Flint (trifloxystrobin) ist hinsichtlich lagerfäulen 
gegen schorf, gloeosporium und nectria-Frucht-
fäule wirksam und hat eine gute dauerwirkung 
(Wartezeit 7 tage). Wenn spätinfektionen durch 
den schorf zu erwarten sind, sollte für die letzte 
anwendung vor der Ernte dieses Mittel gewählt 
werden. Zur Resistenzvermeidung sollte Flint 
nicht auf schorfbefall appliziert werden.
Luna Experience (Fluopyram und tebuconazol) 
hat als Mischpräparat eine Zulassung gegen 
pilzliche lagerfäulen (Wartezeit 14 tage).
Merpan 80 WDG (Captan) wirkt gegen schorf, 
nectria, gloeosporium- und Monilia-Fruchtfäulen, 
jedoch schwach gegen alternaria. Wegen der 
Wartezeit von 21 tagen kann es nur zu beginn 
der lagerbehandlungen eingesetzt werden.
Switch (Cyprodinil und Fludioxonil) zeigt, aus-
genommen bei lagerschorf, eine gute Wirkung 
gegen alle bedeutenden lagerfäulen und hat 
mit 3 tagen eine kurze Wartezeit.

 Monilia-Blüten- und Zweigdürre

der Pilz Monilia laxa infiziert während der 
blüte und wird durch nässe und eine ver-
zögerte blüte begün stigt. die vertrockneten 
blüten  und ab ge  stor be nen triebe werden oft 
mit Feuer brand ver wech selt. unter schei dung: 
die Rinde ist bei Moniliabefall ein  ge sunken und 

Kernobst-Fruchtfäulen
• bitterfäule (Neofabraea [Gloeosporium] spp.) 
• lager-/Fruchtschorf (Venturia spp.)
• Monilia-Fruchtfäule (Monilia spp.) 
• nectria-Fruchtfäule (Neonectria [Nectria]

galligena)
• grauschimmel (Botrytis cinerea)
• grünfäule (Penicillium sp.)
• Kernhausfäule (Alternaria spp., Fusarium 

spp. u.a.)

Bitterfäule an Apfel (Foto C. Scheer)
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Kernobst
 Spinnmilben 

neben sorte und lage der anbaufläche sind 
klimatische bedingungen und das auftreten 
natürlicher gegenspieler entscheidend für das 
aufkommen der Obstbaumspinnmilbe (Pano-
nychus ulmi). der wichtigste Fressfeind ist die 
Raubmilbenart Typhlodromus pyri. sie ist auf 
der sorte Jonagold in fast allen betrieben auf-
zufinden. ansiedlungsmaßnahmen in Junganla-
gen bilden die grundlage für eine nachhaltige 
Milbenkontrolle. astproben- und blattkontrollen 
ermöglichen eine abgestimmte bekämpfung. 
Je nach Klimaregion gelten 500–1000 Winter-
eier/2 m Fruchtholz als schadensschwelle. der 
schwerpunkt der spinnmilbenbekämpfung liegt 
im bereich der Vorblüte bis blüte. Wird hier erfolg-
reich behandelt, erübrigen sich in der Mehrzahl 
der Fälle weitere Maßnahmen nach der blüte und 
im sommer. liegt der Wintereibesatz über der 
schadensschwelle, erfolgt eine basisbehandlung 
mit Ölpräparaten. Regional sollten empfindlichere 
sorten, wie z. b. braeburn, gala und Kanzi, bis 
zur grünen Knospe sowie unempfindliche sorten 
bis zum schlupfbeginn im stadium Rote Knospe 
behandelt werden. Zu beginn einer schönwet-
terperiode eingesetzte Ölbehandlungen sind am 
wirkungsvollsten. der Erfolg einer Ölbehandlung 
zeigt sich in der schlupfrate der larven aus den 
Wintereiern und auf den frisch gebildeten Roset-
tenblätten während der blüte. Zum Zeitpunkt der 
Vollblüte kann Kanemite sC gegen bewegliche 
stadien eingesetzt werden. alternativ kann unmit-
telbar nach der blüte der Einsatz von Milbeknock 
(herstellerangaben beachten) erfolgen. Mitte bis 
Ende Mai sind für einen Zeitraum von etwa 10 
tagen überwiegend sommereier auf den blättern 
vorhanden. hier kann Envidor (regionale Minder-
wirkungen nachgewiesen) zum Einsatz kommen. 
Zum nachfolgenden Massenschlupf kann alter-
nativ Milbeknock verwendet werden. im sommer 
sind meist alle Milbenstadien anzutreffen. der 
Erfolg dann durchgeführter Maßnahmen (z.b. 
mit Vertimec, aufbrauchfrist bis 30.06.2015), ist 
deshalb oft geringer als die terminbehandlungen 
bis anfang Juni. Eine übersicht der zugelassenen 
akarizide im Kernobst gibt tab. 12.

 Apfelrostmilbe
die apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) kann 
schäden an apfel und birne verursachen. die 
Milben überwintern hinter den Knospen und 
besiedeln mit austrieb das frische grün. bei 
sehr starkem befall werden Fruchtberostungen 
verursacht. insbesondere Jungbäume sind häufig 
schon aus dem Vermehrungsquartier heraus 
vorbelastet. ab Juni baut sich die Population, 
der triebentwicklung folgend, von der basis zur 
triebspitze hin auf. durch die saugtätigkeit der 
Milben verlieren die blätter oberseits den glanz, 
bei starkem befall erscheinen sie matt silbrig. die 
blattunterseite verfärbt sich bräunlich, der blatt-
rand rollt sich leicht nach oben, die Früchte färben 
deutlich schlechter aus. Zur bekämpfung haben 
sich schwefelpräparate bei warmer Witterung in 
der Vorblüte, blüte und nachblüte bewährt. bei 
konsequenter anwendung lassen sich schäden 
unterdrücken. bei feuchtwarmer Witterung im Juni 
kommt es schnell zur Massenvermehrung der 
Rostmilbe. lupenkontrollen zeigen blattuntersei-
tig, ausgehend von der blattbasis, beginnenden 
befall. sind Milben bereits auf der blattoberseite 
zu finden, droht unmittelbar gefahr. Werden aka-
rizide wie Kanemite sC, Milbeknock oder Envidor 
bis anfang Juni gegen die Obstbaumspinnmilbe 
eingesetzt, wird die Rostmilbe mit erfasst. bis 
Ende Juni kann auch gezielt Kiron oder Verti-
mec (aufbrauchfrist 30.06.2015) zum Einsatz 
kommen. an birnen werden zusätzlich ähnliche 
schäden durch die blattrandmilbe (Epitrimerus 
piri) verursacht. Kiron und Envidor zeigen hier 
eine ausreichende nebenwirkung.

 Feuerbrand
Witterungsbedingt traten 2014 in baden-Württem-
berg nur vereinzelt infektionsbedingungen auf und 
es wurde nur lokal zur Feuerbrandbekämpfung 
aufgerufen. im bodenseeraum kam es nach anwen-
dung des Prognosemodells während der gesamten 
Kernobstblüte nicht zu infektionsbedingungen. 
befall trat 2014 deutlich weniger als 2013 und vor 
allem im Zusammenhang mit befall im Vorjahr in 
den anlagen oder deren umgebung auf. Riss- und 
schnittmaßnahmen waren zumeist zur befallsein-
dämmung ausreichend. Feuerbrandbefall zeigt sich 
durch Welken, schwarzwerden und absterben 
befallener blüten und triebe. Manchmal tritt bakte-
rienschleim in Form von gelb  lich-braunen tropfen 
aus. auf der Rinde entstehen braun-schwarze, 
teils rissige, mitunter feuchte Platten (Canker). die 
unter lagenkontrolle sollte bei trockenem Wetter 
durch geführt wer den, da dann die feuchten be-
fallsstellen besser zu erkennen sind. die unter lage 
M 9 ist hochanfällig, die heutigen Kernobstsorten 
sind mittel- bis hochanfällig. Vorbeugende Maß-
nahmen zur senkung des infek tionspotentials sind 
in Erwerbsanlagen notwendig. dazu gehört, dass 
die anlagen und Wirtspflanzen in der umgebung 
möglichst ohne alten befall in die neue saison 
gehen. Von den blüten infizierter bäume können 
schon sehr früh die bakterien an ihre umgebung 
übertragen werden. daher ist beim Winterschnitt 
auf altbefall (braune blätter fallen nicht ab, Can-
ker auf der Rinde) zu achten und konsequent zu 
entfernen. dies gilt auch für befall im umfeld von 
Er werbs anlagen, insbeson dere im nahbereich. 
die verwendeten schnitt werk zeuge sind zu des-
infizieren. über die sach gerechte Entsorgung 
des Feuerbrandmate rials unterrichten die Regie-
rungs prä si dien sowie die land rats ämter. Weitere 
hinweise: www.ltz-bw.de (Feuerbrandmerkblatt) 
sowie in der aid-broschüre nr. 1545.

Kupferbehand lungen gegen schorf bis zum 
Mausohrstadium (bbCh 54) reduzieren u.u. 
die aktivität alter Canker, sind in ihrer Wirkung 
jedoch sehr unsicher. spätere Kupferspritzungen 
sind in Erwerbsanlagen wegen der bero stungs-
risiken und möglicher phytotoxischer schäden 
mit ausnahme von Junganlagen ohne beerntung 
nicht empfehlenswert.

Weite re vorbeugende Maßnahmen sind:
 – regelmäßige Kontrollen im umfeld und in den 
anlagen,

 – zurückhaltende stickstoffdüngung,
 – keine überkopfberegnung in kritischen Phasen,
 – bei befallsverdacht keine Kulturarbeiten in 
nassen beständen (Verschleppungsgefahr),

 – bei befall sofortiger Rückschnitt/Riss bzw. 
teilrodung/Rodung sowie

 – befallsmaterial aus der anlage entfernen, nicht 
zermulchen.

lMa steht nach art. 53 der Eu-VO 1107/2009 
zum schutz vor infektionen während der blüte 
und nach hagelschlag auch 2015 wieder zur 
Verfügung (siehe auch: www.isip.de). 
notwendige behand lungs termine während der 
nächstjährigen blüte werden nach Prognose-
modell über den Warndienst bekannt gegeben.

 Bakterienbrand
Mit dem Feuerbrand leicht zu verwechseln ist 
der bakterienbrand (Pseudomonas syringae pv. 
syringae). die Krankheit verursacht absterbeer-
scheinungen an blütenbüscheln des schwachen 
holzes, die z.t. auch etwas in den trieb hinein-
reichen, dann aber stehen bleiben und scharf 
vom gesunden gewebe abgegrenzt sind. auch 
unverholzte triebe können befallen werden. 
birnen sind vor allem von blüten- (insbeson-
dere alexander lucas) und äpfel vor allem von 
triebinfektionen betroffen. 

 Apfeltriebsucht
die apfeltriebsucht (Candidatus Phytoplasma 
mali) wird durch Phytoplasmen verursacht. als 
Vektor ist der sommerapfelblattsauger (Cacopsyl-
la picta) nachgewiesen. die triebsucht kann 
eine apfelanlage so stark schädigen, dass sie 
unrentabel wird. Oft sind nesterweise meh rere 
bäume befallen. häufig wird im Folgejahr eine 
schein bare Erholung befallener bäume beob-
achtet, doch ist deren Ertragsleistung vielfach 
geringer. als stärker triebsuchtanfällig gelten u.a. 
folgende apfelsorten: bos koop, Elstar, golden 
delicious, Jonagold und Rubi nette.
spezifische symptome sind:
 – vorzeitige seitenverzweigung („hexenbesen“),
 – vergrößerte, gezahnte nebenblätter sowie
 – deutlich kleinere, nicht ausfärbende Früchte mit 
weniger Zucker und säure („Kleinfrüchtigkeit“).

die Er reger können nur in den Wurzeln überwin-
tern. Von dort  werde n im Früh jah r die oberirdischen 
Pflanzen tei le ne u besiedelt. die bekämpfung 
beschränkt sich bisher  auf das Roden befallener 
bäume. Eine nachpflanzung nach der Rodung 
ist ohne gefahr einer Reinfektion durch Wurzel-
verwachsungen möglich.

 Birnenverfall
der ebenfalls durch Phytoplasmen verursachte 
birnenverfall (Candidatus Phytoplasma pyri) nimmt 
lan des weit zu. im streuobst ist die Mehrzahl der 
bäume betroffen. im Erwerbobstbau ist der Erre-
ger in einem großteil der anlagen nachweisbar. 
besonders kritisch wird der befall in Junganlagen. 
hier zeigt sich zuerst Rotlaubigkeit, später kommen 
Minderwuchs, Ertragsreduktion, Kleinfrüchtigkeit 
und absterben der Jungbäume hinzu. anfällig 
sind die sorten abate Fetel, Williams, Conference 
und Xenia. ältere bestände zeigen eine weniger 
deutliche symptomausprägung. die Quitte als 
unterlage bietet dem Erreger zur über dauerung im 
Winter ungünstige bedingungen. da trotzdem eine 
stetige befallsausbreitung beobachtet wird, kann 
der Erreger vermutlich auch anders überwintern. 
in betracht kommt der birnblattsauger (s. s.10). 
da eine vollständige bekämpfung dieses Vektors 
nicht möglich ist, wird die Verwendung toleranter 
unterlagen getestet.

 Schädlinge
im Rahmen der integrierten Produktion entschei-
den befallskontrollen (s. s. 4 u. tab. 1) über 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Einsatz-
zeitpunkt und Wirkstoffwahl werden durch die 
Forderung nach rückstandsarmen Erzeugnissen 
zusätzlich beeinflusst. im folgenden textteil wird 
dies berücksichtigt. darüber hinaus sind weitere 
zur Verfügung stehende Wirkstoffe tabellarisch 
aufgeführt.

Apfeltriebsucht (Foto A. Fried) 

http://www.ltz-bw.de./
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Kernobst
 Birnenpockenmilben

die birnenpockenmilbe (Phytoptus pyri) über-
wintert zwischen Knospenschuppen. Mit dem 
Knospenaufbruch erfolgt die besiedelung der 
blätter und blüten. bei starkem befall sind Frucht-
schäden möglich. ab Knospenschwellen sind 
wiederholt schwefelbehandlungen bei warmer 
Witterung durchzuführen. dies kann jahrweise 
bereits ab anfang März erforderlich werden. 
behandlungen mit netzschwefelpräparaten nach 
der Ernte gegen blattkrankheiten zeigen eine 
ergänzende Wirkung.

 Blattläuse
die strategie zur bekämpfung der blattläuse 
orientiert sich vorrangig am auftreten der wirt-
schaftlich wichtigsten art, der Mehligen apfellaus. 
als Fruchtschädling ist deren schadensschwelle 
gering, Maßnahmen sind häufig erforderlich.
Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea): 
Erste stammmütter sind zum blühbeginn voll 
entwickelt und beginnen mit der Koloniebildung. 
Wichtigster beobachtungzzeitpunkt ist das stadi-
um grüne bis Rote Knospe. hier finden sich ein-
zelne, blaugrüne läuse an den blütenbüscheln, 
oft im unteren Kronenbereich. blattrollungen mit 
netzartiger, gelblicher struktur sind charakteristi-
sche symptome. ab der Vollblüte sind befallene 
blätter und triebe stark eingerollt, die Früchte 
verkrüppeln.
Apfelfaltenlaus (Dysaphis spp.): die früh im 
Jahr schlüpfenden läuse verursachen blasige, 
gelb-rote blattfalten. die stammmütter erschei-
nen samtig blau. bei starkem befall sind neben 
blatt- auch Fruchtschäden möglich.
Grüne Apfelblattlaus (Aphis pomi) und 
Zitronenblatt laus (Aphis spiraecola): die arten 
sind im Feld nicht zu unterscheiden. sie sind 
einheitlich gelblich bis grünlich sowie erwachsen 
an dunklen beinen und hinterleibsröhren zu 
erkennen. beide arten werden im Frühjahr oft 
ausreichend durch Fressfeinde dezimiert. im 
sommer sind insbesondere in triebigen anlagen 
Massenvermehrungen und in der Folge honig-
taubildung möglich. die Zitronenlaus wird durch 
Pirimor granulat nicht erfasst.
Apfelgraslaus (Rhopalosiphum insertum): harm-
lose, während der blüte oft stärker auftretende, 
grüne blattlaus mit zwei helleren längsstreifen. 
nützlingsfutter!
Mehlige Birnenblattlaus (Dysaphis pyri): in 
aussehen und schadbild der Mehligen apfellaus 
gleichend. der befall kann von Jahr zu Jahr 
variieren.
Maßnahmen: Zum stadium Rote Knospe sind 
behandlungen mit teppeki (b2) oder neemazal-
t/s (ausgenommen birne) und spätestens zum 
blühbeginn auch mit Calypso oder Mospilan 
sg möglich. in der abgehenden blüte ist der 
behandlungserfolg zu kontrollieren. gegen die 
Mehlige apfellaus kann ggf. mit Calypso oder 
Mospilan sg nachbehandelt werden. hierbei ist 
eine gute nebenwirkung auf apfelsägewespe und 
Rotbraunen Fruchtstecher gegeben. bei starkem 
befall mit grünen läusen im sommer kann mit 
Mospilan sg oder mit Calypso behandelt werden. 
Mit der gefahr von weiteren Rückständen kann 
alternativ teppeki eingesetzt werden.

 Blutlaus
die blutlaus (Eriosoma lanigerum) kann durch 
gegenspieler nachhaltig reguliert werden. im 
Frühjahr sind dies Marienkäfer und die larven 
von schwebfliegen, ab Juni der Ohrwurm und 
im sommer die blutlauszehrwespe (Aphelinus 
mali). Von dieser parasitierte blutläuse ver-
lieren die Wachswolle, sind unbeweglich und 
schwarz verfärbt (lupenkontrolle). um negative 
Effekte auf die nützlinge zu vermeiden, soll-

te der Einsatz von neonicotinoiden (Calypso, 
Mospilan sg) weitestgehend eingeschränkt 
werden. Maßnahmen sollten abhängig von den 
angestrebten Rückstandswerten bis Mitte Mai 
mit Pirimor granulat (nebenwirkung) durchge-
führt werden. Es können bereits während der 
blüte behandlungen des Wurzelhalses und 
des unteren Kronenbereiches erfolgen. breitet 
sich die blutlaus ungehindert an langtrieben im 
oberen Kronenbereich aus und sind Jungläuse 
auf den Früchten zu erkennen, muss unmittelbar 
behandelt werden. dies sollte spätestens vor 
dem schließen der laubwand im Juni mit er-
höhter brühemenge bei windstillem und warmen 
Wetter erfolgen.

 Schildläuse
Mit ansteigenden Jahresdurchschnittstem-
peraturen ist eine allgemeine Zunahme von 
schildlaus-Populationen zu beobachten. die 
San-José-Schildlaus (sJs, Quadraspidiotus 
perniciosus) breitet sich trotz vorhandener Pa-
rasitierung durch die Zehrwespe Encarsia per-
niciosi weiter aus. durch die bildung bis zu 3 
generationen/Jahr sind in befallenen anlagen 
Fruchtschäden häufig. insbesondere späte sor-
ten wie braeburn, die an unbehandelte streu-
obstbestände angrenzen, zeigen im Kelchbereich 
durch die saugtätigkeit der sJs hervorgerufene 
rote Flecken. die saugtätigkeit am holz zeigt im 
anschnitt violette Verfärbungen. starker befall 
führt zu holzschäden. die Wanderlarven der 1. 
generation sind ab anfang Juni, die der 2. ab 
anfang august zu beobachten. derzeit ist die 
ausnutzung der nebenwirkung von Mineralölprä-
paraten zum austrieb die einzige Regulierungs-
möglichkeit. Eine ausreichende benetzung ist 
z. b. durch gegenläufige behandlungen mit 500 
l/ha und m Kh möglich. die Mittelmenge kann 
nicht reduziert werden 
die Kommaschildlaus (Lepidosaphes ulmi) 
wird nur regional schädlich. aus den Eiern, die 
unter dem Mutterschild überwintern, schlüpfen 
ab anfang bis Mitte Mai die Wanderlarven, die 
sich bald festsetzen und neue schilde ausbilden. 
Fruchtbefall ist möglich, stark befallene bäume 
zeigen Minderwuchs, äste können absterben. 
Zum Massenschlupf kann die nebenwirkung von 
Envidor und Calypso genutzt werden. 
lokal finden sich Austern förmige Schildläu-
se (Quadraspitiotus spp., u.a.) und die Große 
Obstbaum schild laus (Parthenolecanium spp.).
Regional tritt die Ahornschmierlaus (Phenacoc-
cus aceris) an apfel in Erscheinung. die am 
Wurzelhals überwinternden, weißlich bepuderten 
larven wandern zur blüte vom holzkörper auf 
das frische grün und bilden weiße, ca. 1 cm 
lange Eisäcke. aus den darunter abgelegten 
Eiern schlüpfen ab Mitte Juni die Wanderlarven. 
durch deren starke honigtaubildung kommt es 
insbesondere bei der besiedlung der Kelchgrube 
zu Fruchtverschmutzungen. Calypso (nebenwir-
kung) zeigt zum schlupfbeginn ausreichende 
Wirkungsgrade. 

 Birnblattsauger
schädlich ist vor allem der Gemeine Birn blatt-
sauger (Cacopsyl la pyri). die erwachsenen 
tiere überwintern in der anlage. beim Knos-
penaufbruch beginnt die Eiablage in gruppen 
von 15-20 Eiern bevorzugt auf das Fruchtholz. 
Es entwickeln sich mehrere generationen bis 
zum spätsommer. Kontrollen auf Eier und 
larven, zuerst an blütenbüscheln, dann an 
langtriebspitzen sind bis zum spätsommer 
notwendig. die larven verursachen honig-
tauausscheidungen, auf denen sich auch auf 
Früchten Rußtaupilze ansiedeln. außerdem 
übertragen sie den birnenverfall, eine bedeu-
tende Phytoplasmose.
Bekämpfung: Zur haupteiablage ab Mitte 
Mai Einsatz von Envidor und zum larven-
schlupf, Ende Mai bis anfang Juni, ggf. 1-2 
behandlungen mit Vertimec (aufbrauchfrist 
bis 30.06.2015). 
der Große Birnblattsauger (C. pyrisuga) bildet 
nur eine generation pro Jahr und wandert nach 
der blüte auf nadelgehölze ab. Er verursacht 
leichte blatt- und triebschäden. 

 Rotbeinige Baumwanze
Früchte älterer birnenanlagen zeigten in den 
letzten Jahren massive Fruchtdeformationen. 
geschädigte Früchte weisen steinzellen mit 
Kavernenbildung auf und sind nicht marktfä-
hig. Verursacher sind überwinternde Jungtie-
re der Rotbeinigen baumwanze (Pentatoma 
rufipes). der schlupf erfolgt ab Ende Juli, die 
schädigung der jungen Früchte in der nach-
blüte. Mögliche bekämpfungszeiträume sind 
die nachernte und die Vorblüte. derzeit sind 
keine wirksamen Präparate zugelassen bzw. 
genehmigt. Eine nebenwirkung wird beim Ein-
satz gegen andere schaderreger durch spruzit 
neu erzielt.

 Apfelsägewespe
in der nachblüte bis haselnussgröße sind an 
jungen Früchten Einbohrlöcher mit nassem Kot 
zu finden. Verursacher sind die weißlichen und 
mit schwarzer Kopfkapsel versehenen larven 
der apfelsägewespe (Hoplocampa testudinea). 
Eine larve kann nacheinander mehrere Früch-
te befallen. der Flug der sägewespen wird mit 
weißen leimtafeln kontrolliert (z. b. Rebell 
bianco). Je anlage sollten dazu mindestens 2 
Fallen aufgehängt werden (schadensschwelle 
s. tab. 1). gegen den schädling wirken neoni-
cotinoide, wie Calypso und Mospilan sg. bei 
mäßigem befall sind bereits Maßnahmen zum 
blühbeginn ausreichend wirksam. bei stärke-
rem befall ist eine behandlung ab Vollblüte 
bis stadium abgehende blüte einzuplanen.

Birnblattsauger (Foto G. Steinecke)

Kommaschildlaus an Apfel (Foto G. Steinecke)
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Kernobst
 Rüsselkäfer

besonders in Waldnähe tritt regelmäßig der Ap-
felblütenstecher (Anthonomus pomorum) auf. die 
Käfer erscheinen bereits zum Knospenaufbruch, 
verursachen Reifungsfraß und legen je ein Ei in 
die blütenknospen. die schlüpfende larve frisst in 
der noch geschlossenen blüte. diese öffnet sich 
deshalb nicht mehr und bleibt im ballonstadium 
als braunes Köpfchen stehen. ab haselnussgröße 
schlüpfen die Käfer. durch punktförmigen Fraß 
an den jungen Früchten können sie auch dort 
schäden verursachen. bei starkem befallsdruck 
zur blüte sind deshalb weitere Kontrollen während 
der Fruchtentwicklung ratsam. Zur ausbildung 
von deformierten Früchten kommt es z. b., wenn 
sich blüten trotz befall noch öffnen und die larve 
herausfällt. Vor allem bei schwachem blütenansatz 
ist ab Knospenaufbruch auf Käfer (Klopfprobe, s. 
s. 4) oder Reifungsfraß zu kontrollieren. 
die bekämpfung sollte nach überschreiten der 
schadensschwelle (s. tab. 1) kurz vor der Eiablage 
an warmen tagen im stadium Knospenaufbruch 
bis spätestens Mausohrstadium erfolgen. Kältepe-
rioden oder lange blühphasen können bei starkem 
befallsdruck eine zweite behandlung erforderlich 
machen. spruzit neu sollte vorzugsweise mit zwei 
anwendungen eingesetzt werden. die sehr gute 
nebenwirkung von Calypso kann bei der blattlaus-
bekämpfung genutzt werden. 
Zu den Wirtspflanzen des Rotbraunen Fruchtste-
chers (Rhynchites aequatus) gehören z.b. Weiß-
dorn, apfel, birne und Pflaume. in apfelanlagen 
wandert der Käfer bereits kurz vor der blüte ein und 
beginnt am blütenboden, blütenstielen und später 
an den jungen Früchten mit dem Reifungsfraß. Es 
werden zumeist mehrere kegelförmige löcher in 
die Frucht gefressen, die sich später als kraterartige 
Vertiefungen mit berostetem Rand oder auch als 
beulige berostungen zeigen. die Eiablage erfolgt 
einzeln in junge Früchte. der Käfer ist nicht einfach 
zu beobachten, da er sich bei geringster störung 
zu boden fallen lässt. bei starkem auftreten muss 
eine bekämpfung etwa 10 tage nach der blüte zur 
ausbildung der ersten Früchte erfolgen. da der Kä-
fer sehr mobil ist, kann bis zum haselnussstadium 
ständig Zuwanderung erfolgen und eine zweite 
behandlung erforderlich werden. 
im Frühjahr sind nichtaustreibende Knospen ein 
hinweis auf befall durch den Birnen knospen-
stecher (Anthonomus pyri). Oft sind bei stärkerem 
auftreten an einem trieb mehrere Knospen geschä-
digt, so dass es zu erheblichen Ertragsausfällen 
kommen kann. der Käfer schlüpft im Mai. nach 
einer sommerruhe beginnt er im september mit 
dem Reifungsfraß. die Weibchen legen ihre Eier 
in die blütenknospen ab. die larven fressen die 
blütenknospen aus und verpuppen sich anschlie-
ßend darin. Eine bekämpfung muss bei warmer 
Witterung vor der Eiablage erfolgen. der geeignete 
termin ist ab anfang september durch wiederholte 
Klopfproben zu ermitteln. 
gegen die drei aufgeführten Rüsselkäferarten ist 
spruzit neu zugelassen (unterschiedliche aufwand-
mengen, s. tab. 11). Eine gute nebenwirkung zei-
gen die neonicotinoide Calypso und Mospilan sg.

Reifungsfraß des Apfelblütenstechers (Foto E. Schell)

 Kleiner Fruchtwickler
Charakteristisch ist das nesterartige auftreten 
im bestand. der Kleine Fruchtwickler (Grapho-
lita lobarzewskii) hat nur 1 generation/Jahr, 
überwintert als Raupe und fliegt ab anfang Juni 
etwa für 6-8 Wochen.  die unterscheidung vom 
apfelwickler nur an hand des befallsbil des ist 
nicht einfach. das auftreten des Falters lässt 
sich  jedoch leicht mit Pheromonfallen kontrollie-
ren. die gegen den apfelwickler zugelassenen 
Präparate (mit ausnahme der granuloviren) 
haben auch eine nebenwirkung gegen den 
Kleinen Fruchtwickler.

 Apfelwickler
Je nach Klimaregion treten jährlich 1-2 vollstän-
dige generationen des apfelwicklers (Cydia 
pomonella) auf. die gezielte bekämpfung ist 
über Falterflugkontrollen (Pheromonfallen), 
Ermittlung der Eiablagen und beobachtung 
der ersten Einbohrstellen an den Früchten 
möglich. die erste Eiablage erfolgt, regional 
unterschiedlich, bereits ab anfang Mai. da die 
Falter der ersten generation häufig bis in den 
august hinein fliegen, können sich die beiden 
generationen überschneiden. in durchgehend 
warmen und trockenen Jahren ist spätbefall bis 
anfang september zu beobachten. Für eine 
bekämpfung stehen folgende Mittel bzw. Ver-
fahren zur Verfügung:
 – Verwirrung mit RaK 3 als basisbehandlung 
auf geeigneten Flächen (s. Kasten),

 – ovizid wirkt insegar vor beginn der hauptei-
ablage (aufbrauchfrist 30.06.2015),

 – larvizide und bedingt ovizide Wirkung zeigen 
Calypso und Coragen sowie

 – larvizid wirken Runner bzw. gladiator, Mimic 
(kurze Wirkungsdauer, geringe Regenbe-
ständigkeit), steward (kurze Wartezeit von 
7 tagen); granulovirus-Präparate (s. tab. 
11) mehrmals in engerem abstand, auch mit 
reduzierten aufwandmengen.

bei den larviziden Präparaten kann es zu ab-
gestoppten leichten Fraßschäden kommen.
die bedeutung des apfelwicklers macht eine 
bekämpfungsstrategie erforderlich, in der die 
verschiedenen Komponenten zweckmäßig 
kombiniert werden. da die Erfahrungen mit 
der Wirkung der einzelnen Mittel gebietsweise 
unterschiedlich sind, ist auf die Empfehlungen 
des regionalen Warndienstes zu achten. hier 
werden auch Vorgaben zur Erzeugung rück-
standsreduzierter Ware berücksichtigt.

 Schalenwickler
die bedeutendste schalenwicklerart ist der 
Fruchtschalenwickler (Adoxophyes orana). die 
herbstraupen überwintern am astholz und fres-
sen ohne schadwirkung ab austrieb an Knospen 
und blättern. Zu schäden kommt es durch den 
Raupenfraß der sommer- und herbstgeneration. 
im Juni verursacht sie blattfraß an triebspitzen 
und Flächenfraß an der Fruchtoberfläche, ab Mit-
te august punktförmigen naschfraß an ernterei-
fen Früchten. Eine erfolgreiche bekämpfung setzt 
genaue Kontrollen voraus (schadensschwelle 
s. tab. 1). bekämpfung: in gefährdeten anlagen 
kann kurz vor der blüte durch Einsatz der biene-
nungefährlichen Mittel Runner bzw. gladiator und 
Mimic eine nebenwirkung auf die überwinternden 
Räupchen erzielt werden. steward, zum gleichen 
Zeitpunkt eingesetzt, zeigt eine gute Wirkung. 
das granulosevirus-Präparat Capex 2 wirkt 
spezifisch auf den Fruchtschalenwickler. Es wird 
zweimalig, einmal zur grünen und einmal zur 
Roten Knospe eingesetzt. gute bis ausreichende 
Wirkungsgrade zeigt das bt-Präparat Xentari, 
zum blühbeginn eingesetzt, gegen spanner- und 
Eulenraupen und den Fruchtschalenwickler. 
insegar ist bienengefährlich (b1). daher ist die 
behandlung bis zur Roten Knospe oder regional 
auch nach der blüte durchzuführen. Es sind die 
Vorgaben zum bienenschutz zu beachten (s. s. 
25). bei der bekämpfung der sommergeneration 
sind regionale hinweise zur Erzeugung rück-
standsreduzierter Ware zu beachten. Eingesetzt 
werden können die Produkte nach tabelle 11. 
die überwachung des Falterflugs, Kontrollen in 
der Vor- und nachblüte auf befallene blüten- und 
Fruchtbüschel und Ende Juni auf triebspitzen-
befall, sowie zur Ernte auf Fruchtbefall sind 
unumgänglich. ist im Juli die schadensschwelle 
von 2-3 % befallene langtriebe überschritten, 
muss eine bekämpfung der herbstgeneration 
eingeplant werden. Schadbild Kleiner Fruchtwickler (Foto: M. Trautmann)

Einsatz der Biotechnik
Verwirrungstechnik: Zugelassen gegen 
apfelwickler ist das Mittel RaK 3. die Ver-
wirrung ist eine alterna tive zur chemischen 
bzw. biologi schen bekämp fung. durch das 
gleich mäßi ge Verteilen von zahl  reichen 
dispen sern in der an lage (500 dispenser/
ha), die kontinuierlich weiblichen sexual-
lockstoff abgeben, entsteht eine künstliche 
Phero mon  wolke, die das lokalisieren der 
Weibchen durch die Männchen verhindert.

Für dieses Verfahren sind bestimmte Voraus-
setzun gen vorteilhaft:
 – anlage möglichst groß (≥ 2 ha) und isoliert 
(keine Ortsrandlage), um Zuflug befruch-
teter Weibchen zu verhindern,

 – ausbringung der dis penser unbedingt vor 
beginn des Falterfluges sowie

 – geringer befallsdruck (max. 1-2 % Vor-
jahresbe fall).

die Verwirrungstechnik wird als basisbehand-
lung ge gen apfelwickler in allen geeigneten 
an lagen empfohlen; bei über 1-2 % Vorjah-
resbefall sind entsprechende Zubehandlungen 
erforderlich. äußerst wichtig ist die regelmä-
ßige Kontrolle der befalls entwick lung (500–
1000 Früchte) und die be ach tung weiterer 
schädlinge, die durch die Ver wir  rung nicht 
erfasst werden (z.b. Kleiner Fruchtwick ler). 
die Fangzahlen der Kontrollfallen innerhalb 
der Verwirrflächen sind allein nicht immer 
aussagekräftig.

in baden-Württemberg werden auch 2015 im 
Rahmen des Programms FaKt biotechnische 
Verfahren ge fördert. Zubehandlungen gegen 
den apfelwickler  sind dabei nur mit biologi-
schen Mitteln (Carpovirusine, granupom, 
Madex 3 und Madex Max) möglich.
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fruchtfall

beginn  
Fruchtreife

51 53  56 59 65 67 69 71 81

Steinobst
 Krankheiten

 Scharka
die scharkakrankheit (Plum pox virus) ist die 
bedeutendeste Viruskrankheit des steinobstes. 
Es können Pflaumen, Zwetschgen, Pfirsiche und 
aprikosen befallen werden. das Virus wird durch 
mehrere wirtswechselnde blattlausarten übertra-
gen. im gegensatz zu den besonders anfälligen 
Jungbäumen sind bäume ab dem 10. standjahr 
weniger betroffen. sie werden oft nur schwach, 
d. h. auf einzelne äste oder Zweige be grenzt, 
infiziert. Es ist deshalb in scharkagefährdeten 
lagen sinnvoll, generell Junganlagen im Früh-
jahr und im herbst vor den virusübertragenden 
blattläusen zu schützen.
bei einer herbstbehandlung müssen die am 
längsten grün bleibenden Wurzelschosse und 
stockausschläge mitbehandelt werden, wenn die-
se nicht bereits im spätsommer entfernt wurden.
in gebieten mit starkem befall wird der anbau 
von scharkafruchttoleranten oder resistenten 
sorten empfohlen. scharkafruchttolerante sorten 
können jedoch blatt- und triebbefall aufweisen. 
dies wirkt sich negativ auf den Ertrag aus und 
stellt ein stetiges infektionspotential dar. in den 
ersten Jahren sollten scharkakranke bäume 
gerodet und durch gesunde ersetzt werden.

 Bakterienbrand
das bakterium Pseudomonas spec. führt wei-
terhin bei allen steinobstarten zu teils großen 
schäden. besonders gefährdet sind in der Regel 
stark wüchsige Junganlagen. bäume auf den 
unterlagen Wangenheim und Wavit sind we-
niger anfällig. nach infektion im herbst bilden 
sich auf der Rinde von stamm und ästen rillige, 
eingesunkene Flecken, die im april und Mai 
aufreißen. Es kommt zu starkem gummifluss 
und absterbe erschei nungen. blatt infektionen im 
sommer können mit der schrotschusskrankheit 
verwechselt werden. die Flecken und löcher sind 
aber anders als beim schrot  schuss von einem 
ölig durchscheinenden, gelblichen Ring umgeben. 
im herbst stirbt das bakterium auf dem laub ab 
und es kommt zu neuen holzinfek tio nen. auf den 
abgestorbenen bakterienbrandbe falls  stellen tritt 
häufig sekundär Valsabefall auf. Frostrisse be gün-
stigen bakterienbrandinfektionen. das Weißeln 
der stämme kann den infek tionsdruck deutlich 
mindern und wird daher in befalls gefähr deten 
anlagen empfohlen. geeignetes Mittel ist z.b. Pro 
agro baumweiß. Junganlagen bis zum fünften 
standjahr sollten erst zum austrieb geschnitten 
werden. bei der standortwahl für neupflanzungen 
ist die Vermeidung von Kältestaulagen sowie eine 
ausgewogene n-düngung von Vorteil.

 Blattbräune
die blattbräune der Kirsche (Apiognomonia [Gno-
monia] erythrostoma) tritt in Mittel- und südbaden 
wieder zunehmend auf. betroffen sind vor allem 
Pflanzungen in tal- oder Waldrandlagen. 
im Frühjahr infiziert der Pilz das junge laub.
die anfangs fleckigen gelbverfärbungen breiten 
sich im laufe des sommers auf die gesamte 
blattspreite aus. das Myzel durchwuchert das 
ganze blatt bis in den stiel hinein. die bildung 
der trennschicht ist deshalb nicht möglich. das 
laub vertrocknet und bleibt im herbst hängen. 
darauf gebildete ascosporen führen im folgenden 
Frühjahr zu neuen infektionen. Fungizide der 
strobiluringruppe und azole zeigen eine gute 
Wirkung gegen die blattbräune.

 Valsakrankheit
die Valsakrankheit (Leucostoma spp.) befällt 
holz und Rinde aller steinobstarten. häufig tritt 
sie als sekundärparasit nach bakterienbrandin-
fektionen auf. der Pilz infiziert bevorzugt in den 
kühleren Jahreszeiten über Wunden, wie z.b. 
hagel-, Frost- oder mechanische Verletzungen. 
befallene baumpartien reagieren mit harzfluss 
und schnellem absterben (apoplexie). auf den 
abgestorbenen Rindenpartien bilden sich viele 
kleine warzenartige sporenlager, so dass die 
Rinde einer Krötenhaut ähnelt. die ausbreitung 
der Valsa in den anlagen lässt sich nur durch 
konsequentes ausschneiden kranker astpartien 
während der Vegetationszeit vermeiden.

 Sprühfleckenkrankheit
die symptome der sprühfleckenkrankheit (Blu-
meriella jaapii) waren 2014 witterungsbedingt 
an unbehandelten Kirschbäumen ab Mitte 
Juli zu finden. Für das frühe auftreten war die 
nasskalte Witterung des Frühjahrs ursächlich. 
symptomatisch ist der befallsbeginn im oberen 
Kronenbereich. anfangs zeigen sich auf der 
blattoberseite violett-rote Flecken, die mehr 
oder weniger stark ineinander übergehen. auf 
der unterseite der blätter bilden sich kleine 
gelblich-weiße sporenlager. befallene blätter 
vergilben rasch oder färben sich rot und werden 
vorzeitig abgestoßen. Vor allem in Junganlagen 
führt das bereits im hochsommer zum Verkahlen 
der bäume. dies beeinträchtigt das Wachstum 
und die holzausreife erheblich.
tritt die Krankheit auf, empfiehlt sich nach dem 
Entfalten der blätter bei feuchter Witterung 
eine vorbeugende bekämpfung durch 2-3 be-

handlungen. auch nach sichtbarwerden erster 
symptome kann der blattbestand durch eine 
Fun gizid maß nahme weitgehend erhalten werden. 
in sehr niederschlagsreichen sommern ist eine 
nach ernte spritzung zu empfehlen (s. tab. 13).

 Schrotschusskrankheit
bei niederschlagsreicher Witterung besteht bei 
steinobst im Frühjahr die gefahr von infektio-
nen durch die schrotschuss krankheit (Claste ro -
sporium carpophilum). der Pilz überwintert auf der 
Rinde. die sporen gelangen durch Regen trop fen 
auf die blätter, blüten und jungen Früchte. auf 
den blättern bilden sich rotbraune Flecken, die 
später nekrotisch werden. das laub wirkt vor 
allem bei stärkerem befall wie von schrotkugeln 
durchlöchert. befallene blüten verkrüppeln und 
fallen ab. auf den Früchten zeigt sich befall in 
Form von schwärzlichen, eingesunkenen Punkten 
oder Flecken. diese Früchte verkrüppeln, reißen 
häu fig auf oder werden abgestoßen. insbesonde-
re bei Pfirsich und Mirabelle können auch junge 
triebe und Knospen infiziert werden und durch 
den befall bis zum Frühjahr absterben.
in befallslagen wird eine schrotschussbekämp-
fung durch 1-2 Fungi zidspritzungen (s. tab. 13, 
15, 17) dringend empfohlen. bei feuchter Witte-
rung erfolgt die erste behandlung beim austrieb, 
weitere im abstand von 10-14 tagen. älteres 
laub wird nicht mehr  infi ziert.

 Blüten- und Zweigmonilia
die als blütenfäule, Zweigmonilia oder spitzen-
dürre bezeichnete Moniliakrankheit wird haupt-
sächlich durch den Pilz Monilia laxa verursacht. 
die infektion erfolgt kurz vor und während der 
blüte über die blütenorgane. die blüten sind 
ab dem stadi um „Weiße Knospe“ gefährdet. 
Regen bzw. tau be  günstigt die in fektion. Kühl-
reg ne ri sche Witterung verzögert die blüte und 
verlängert die dau er der anfälligkeit. infizierte 
blü  ten wel   ken und ver bräu  nen innerhalb weni ger 
tage. die erkrank ten blü ten werden nicht ab ge-
stoßen, sondern bleiben an den Zweigen hängen, 
so dass der Pilz auch in die Zweige ein drin gen 
und auch diese zum absterben bringen kann. 
bei empfindlichen sorten wird das Wachstum 
des Pilzes erst an  stärkeren ästen gestoppt.
Wichtigste vorbeugende Maß nahme ist das Ent-
fernen nicht geernteter Früchte bzw. Fruchtmu-
mien von den bäumen. sobald im Frühjahr nach 
dem Knos        penaufbruch das Weiß der blütenblätter 
sichtbar wird, muss bei entsprechenden Witte-
rungs verhältnissen mit der geziel ten bekämp fung 
begonnen werden. Je nach blüteverlauf sind bis 
zu drei behand lungen erforderlich. Wichtig ist, 
dass die erste sprit zung frühzeitig erfolgt, sonst 
können auch spätere behandlungen stärkere 
infektionen nicht verhindern. Zur bekämpfung 
stehen mehrere Mittel zur Verfügung (s. tab. 
13, 15, 17).

 Fruchtfäulen
der befallsdruck durch Fruchtmonilia und an-
dere Fruchtfäulen, wie z.b. botrytis, ist im 
steinobst weiterhin hoch. an Zwetschgen 
verursachte die Fruchtmonilia (Monilia fruc-
tigena und M. laxa) im verregneten sommer 
2014 wieder erhebliche Ertragsausfälle. die 
hauptinfektionszeit beginnt ab dem umfärben 
der Früchte. gelegentlich können auch grüne 
Früchte befallen werden. durch direkten Kon-
takt greift der befall auch auf nachbarfrüchte 
über. bei starkem behang kann ein Vereinzeln 
der Früchte durch handausdünnung die gefahr 
der infektion von nachbarfrüchten verringern. 
durch eine schonende Ernte wird der befall 
in den Verkaufsgebinden deutlich verringert. 

 Valsa-Erkrankung an Zwetsche (Foto A. Fried)

Gnomonia-Blattbräune an Süßkirsche (Foto U.Dederichs)

Knospen- 
schwellen

Knospen-
aufbruch

 blüten-
stand 

geöffnet
ballon-
stadium Vollblüte abgehende 

blüte Ende blüte nachblüten-
fruchtfall

beginn  
Fruchtreife

51 53 56 59 65 67 69  71 81
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Moniliablütenbefall und Fruchtmumien führen 
durch das enorme sporenangebot zu ver-
stärkter infektionsgefahr durch Fruchtmonilia. 
Es ist daher wichtig, blütenbefall durch ter-
minierte spritzungen ab dem ballonstadium 
zu verhindern und rechtzeitig nicht geerntete 
Früchte bzw. Fruchtmumien von den bäumen 
zu entfernen.

bekämpfung: ab dem umfär  ben der Früchte 
werden je nach Witterung und Empfindlichkeit 
der sorte 1–2 behandlungen emp fohlen (s. 
tab. 13, 15, 17).

die Bitterfäule (Colle totrichum gloeospo-
rioides), ist eine weitere, meist nur spora-
disch auftretende, dann aber oft wirt schaftlich 
bedeutende Fruchtfäule des steinob stes. sie 
tritt bei Kirschen, in den letzten Jahren aber 
auch an spätzwetschgen auf. bei trocke ner 
Witterung besteht keine infek tionsgefahr. in 
Kirschen ist eine bekämpfung mit Malvin Wg 
möglich. bei entsprechender Witterung wird 
eine behandlung nach der blüte und eine 
zum umfärben der Früchte von grün nach 
gelb empfohlen.

 Zwetschgenrost
der Zwetschgen rost (Tranzschelia spp.) verur-
sacht vorzeitigen blattfall. setzt dieser schon 
vor der Ernte ein, wirkt sich das nachteilig auf 
die Fruchtqualität und den Folgeertrag aus. 
die infektionen werden selten vor Ende Juli 
sichtbar. beginnen der befall ist kenntlich an 
kleinen gelben Punkten auf der blatt ober  seite, 
die sich mo saikartig aus deh nen können. Et-
was später erscheinen an der blatt unterseite 

kleine rostartige sporenhäuf chen, denen die 
Krankheit ihren namen verdankt. stärker be-
fallene blätter trocknen von der spitze her ein 
und werden vorzeitig abgestoßen. 
die bekämpfung des Zwetschgen rostes er folgt 
durch vor beu gende spritzungen ab Ende Juni/
an fang Juli z.b. mit einem gleichzeitig gegen 
Frucht monilia wirksamen Mittel (Flint, signum) 
oder mit dithane neotec sowie systhane 20 
EW.

 Kräuselkrankheit 
befall durch die Kräuselkrankheit (Taphrina de-
formans) zeigt sich im Frühjahr, wenn die blätter 
blasig aufgetrieben und weißlich-grün bis rot 
verfärbt sind. bei starkem auftreten des Pilzes 
werden auch die Früchte befallen oder abge-
stoßen. hochanfällig sind die gelbfleischigen 
Pfirsich sorten und nektarinen.
Eine erfolgreiche bekämpfung hängt vom rich-
tigen bekämp fungstermin ab. Erste infektionen 
sind bei mildem, feuchtem Wetter zu beginn 
des lockerns der Knospenschuppen möglich, 
was in manchen Jahren schon im Januar der 
Fall ist. Einsetzbar sind syllit, delan Wg und 
kupferhaltige Mittel. bei verzö ger ter Ent  wick lung 
oder starken niederschlägen sind nach 10-14 
tagen Folge behand lungen notwendig.

Tabelle 3: Pflaumen, Zwetschgen, Mirabellen - Krankheiten und Schädlinge im Jahresverlauf 
Entwicklungsstadien (bbCh-Code), wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Nachernte Blattfall

• Kleine Pflaumenlaus
• Zwetschgenschildlaus 

überwinterungsstadien

• Obstbaumspinnmilbe  
Wintereikontrolle

• Rostmilben, Sternflecken- 
und Beutel-Gallmilben

• Schildläuse

• Schrotschusskrankheit und
• Narren- oder Taschenkrankheit 

örtlich auch Vorblüte

• Blüten- und Zweigmonilia
• Frostspannerraupen
• Sägewespe 

Flugkontrollen/Weißtafeln

• Sägewespe
• Spinnmilben  

schlupf aus Wintereiern

• Frostspanner- und 
Gespinstmottenraupen

• Mehlige Pflaumenblattlaus
• Hopfenblattlaus
• Pflaumenwickler
• Kirschessigfliege 
• Monilia-Fruchtfäule
• Schrotschuss, Rost

• Spinnmilben
• Zwetschgenrost
• Blattläuse (überträger 

des scharkavirus)

• Holz- und Rinden- 
krankheiten

Knospen- 
schwellen

Knospen-
aufbruch

 blüten-
stand 

geöffnet
ballon-
stadium Vollblüte abgehende 

blüte Ende blüte nachblüten-
fruchtfall

beginn  
Fruchtreife

51 53  56 59 65 67 69 71 81

Tabelle 4: Süß- und Sauerkirschen - Krankheiten und Schädlinge im Jahresverlauf 
Entwicklungsstadien (bbCh-Code), wichtige Krankheiten und schädlinge 

Vorblüte Blüte Fruchtentwicklung Nachernte Blattfall

• Kirschblütenmotte 
ab Knospenaufbruch

• Valsa u. a. am Holz überwin-
ternde Rindenkrankheiten

• San- José-Schildlaus

• Blüten- und Zweigmonilia 
ab sichtbaren weißen blüten

• Frostspannerraupen
• Gnomonia-Blattbräune 

ab blattentfaltung

• Gnomonia-Blattbräune
• Schrotschusskrankheit 
• Sprühfleckenkrankheit
• Gloeosporium-Bitterfäule
• Monilia-Fruchtfäule
• Kirschenblattläuse
• Raupen (z.B. Frostspanner)
• Rüsselkäfer
• Kirschessigfliege
• Kirschfruchtfliege 

mittlere und späte sorten  
Flugkontrolle mit gelbtafeln

• Sprühflecken- 
krankheit

• Rindenwickler

• Frostspanner 
ab Mitte Oktober 
anlegen von leimringen

• Valsa u. a. am Holz 
überwinternde 

Rindenkrankhei-
ten

 Fruchtmonilia an Zwetsche (Foto P. Epp)

Knospen- 
schwellen

Knospen-
aufbruch

 blüten-
stand 

geöffnet
ballon-
stadium Vollblüte abgehende 

blüte Ende blüte nachblüten-
fruchtfall

beginn  
Fruchtreife

51 53 56 59 65 67 69  71 81
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 Schädlinge

 Milben
Pflaumen/Zwetschgen: in Zwetschgenjungan-
lagen bereitet die Pflaumenrost- bzw. Stern-
fleckenmilbe (Aculus fockeui) oft Probleme. 
befallene blätter zeigen gelbliche aufhellun-
gen und Flecken, die blattunterseits bräunlich 
verfärbt sind. das Wachstum der triebspitzen 
wird bei starkem befall massiv gehemmt, die 
blätter sind deutlich verkleinert, fleckig, spröde, 
verkrüppelt und fallen teilweise ab. bei abster-
ben der terminalknospe entsteht durch den 
neuaustrieb aus den beiaugen ein besenarti-
ger Wuchs, der den Kronenaufbau erschwert. 
bei einigen sorten (z.b. hanka) kann es durch 
Milbenbefall zu wirtschaftlichen Fruchtschäden 
kommen. die geschädigten Früchte sind stark 
berostet, teils deformiert und können mit zu-
nehmendem Fruchtwachstum aufreißen. die 
Pflaumenrostmilbe wird nach der blüte durch 
eine behandlung mit Envidor (b1) oder Kiron 
gut erfasst. bei anfälligen sorten (z.b. hanka, 
Katinka, Elena) wird bereits eine behandlung 
mit Kiron in die blüte empfohlen. Kumulus Wg 
ist bei warmer Witterung und weniger anfälligen 
sorten ausreichend. apollo (spinnmilben, Vb) 
hat ebenfalls eine gute nebenwirkung auf die 
Rostmilben. 

2014 traten spinnmilben aufgrund der starken 
sommerniederschläge weniger stark auf. Für die 
überwachung der Roten Spinne (Panonychus 
ulmi) sind die Ermittlung der Wintereier durch 
astprobenkontrollen und in den sommermonaten 
regelmäßig visuelle Kontrollen an den blättern 
wichtig (schadensschwelle s. tab.1). daneben 
verursachte in einigen anlagen die Gemeine 
Bohnenspinnmilbe (Tetranychus urticae) starke 
blattschäden bis hin zum vorzeitigen blattfall. 
die geschlechtsreifen Weibchen überwintern 
an geschützten stellen unter Rindenritzen und 
in der Krautschicht am boden. sie wandern 
im Frühjahr auf. in den sommermonaten fin-
det eine starke Vermehrung während warmer 
trockenperioden statt. der befall wird zuerst 
durch aufhellung (sprenkelung) entlang der 
hauptblattadern sichtbar und die blattunterseite 
wird dabei mit einem feinen gespinst überzogen.

die bekämpfung der Roten spinne erfolgt zum 
austrieb auf die Wintereier mit Ölpräparaten 
oder apollo (wenn keine Resistenzen vorlie-
gen), mit Envidor (b1) auf die Junglarven oder 
mittels Kiron im sommer.gegen die gemeine 
bohnenspinnmilbe im sommer ist Kiron wirksam.

Kirschen: besonders in unter Regendach ge-
schützten tafelkirschenanlagen traten in den 

letzten Jahren die Gemeine Bohnenspinnmil-
be und gelegentlich die Weißdornspinnmilbe 
(Tetranychus viennensis) auf. durch irreversible 
blattschäden infolge der saugtätigkeit erleiden 
die bäume einen großen assimilatverlust, der 
für die Knospenausbildung benötigt wird. Eine 
gute bekämpfung erfolgt hier mit Kiron oder 
Envidor bei höherem Wasseraufwand.

 Blattläuse
Kirschen: befall durch die Schwarze Süßkir-
schenblattlaus (Myzus pruniavium) führt zu 
starker honigtaubildung. auf den klebrig-ver-
schmutzten Früchten siedeln sich  Rußtau- und 
schwärzepilze an. deshalb sollte vor der Kolonie-
bildung schon früh zeitig eine spritzung durchge-
führt werden, z.b. mit dem bienenungefähr lichen 
und nütz lingsscho nen den Mittel Pirimor granu-
lat oder mit Calyp so (mit nebenwirkung gegen 
Fruchtstecher).

Pflaumen: bei Pflaumen tritt die Kleine Pflau-
menlaus (Brachycaudus helichrysi) schon sehr 
früh im Jahr auf. die Jung läuse schlüpfen in 
milden Wit te rungsphasen aus den Eiern und 
saugen sich an der basis von blütenknospen fest. 
dort können sie sich bis zum austrieb bereits zu 
ausgewachsenen stammmüttern entwickeln, die 
sofort mit der Koloniebildung beginnen. somit 
ist schon während der blüte ein starker befall 
möglich. die Folge sind verkräuselte blätter 
und Kümmerfrüchte. Eine behandlung kurz vor 
der blüte kann einen  solchen Frühbe fall meist 
verhindern.
die Hopfenblattlaus (Phorodon humuli) fällt 
in manchen Jahren durch Massenvermehrung, 
dichte besiedlung von blättern und trieben und 
starke honig taubildung auf. sie schlüpft erst wäh-
rend und nach der blüte und hat ihren Vermeh-
rungshöhepunkt etwa anfang Juni. die Wirkung 
von Pirimor granulat gegen die hopfenblattlaus 
ist unzureichend.
die Mehlige Pflaumenlaus (Hyalopterus pruni)
ist an der mehligen über  pu de rung erkenn-
bar. sie neigt ab Juni ebenfalls zur Mas-
senvermehrung mit honigtaubildung. gegen 
die Mehlige Pflaumenlaus sind nur Mospilan 
sg (bei vorhandenem honigtau keine Mischung 
mit azol-Fungiziden (b1)) und teppeki wirksam 
(vgl. Kasten s. 25).

Pfirsich/Aprikose: Kolonien der Grünen Pfir-
sichblattlaus (Mycus persicae) treten bei Pfir-
sichen bereits vor bzw. während der blüte auf. 
im Mai wandern die blattläuse auf nebenwirte 
ab und kehren im september zur Eiablage auf 
Pfirsich und aprikose zurück. die art gilt als 
überträger der gefährlichen scharkavirose 
(s. tab. 5).

 Schildläuse
bei süßkirschen ist die San-José-Schildlaus 
(sJs, Quadraspidiotus perniciosus) besonders 
an tafelkirschen zu beobachten. die schad-
symptome sind starker harzfluss, schwaches 
triebwachstum, absterben einzelner äste oder 
ganzer bäume. auf der Rinde sind die kleinen, 
flachen, runden und ovalen, weißgrauen bis 
schwärzlichen schildchen zu erkennen. Wenn 
bei Kirschen im herbst einige blätter nicht ab-
fallen, kann das ein weiterer hinweis auf befall 
durch sJs sein (nicht zu verwechseln mit der 
blattbräune). behandlungen mit Mineralölprä-
paraten gegen die Wintereier der Roten spinne 
reduzieren auch den sJs-befall.
an Zwetschgen und Mirabellen haben neben 
der sJs die Gelbe (Quadraspidiotus spp.) und 
Rote Austernförmige Schildlaus (Epidiaspis 
leperii) stark zugenommen. durch den befall 
sterben einzelne Kronenbereiche oder äste ab 
oder werden auf grund der schwächung von 
holz- und Rindenpilzen befallen.
die wichtigsten natürlichen gegenspieler der 
schildläuse sind Zehrwespen. diese werden 
durch mehrmaligen Einsatz breit wirkender in-
sektizide stark dezimiert. 
Zur bekämpfung der o.g. schildläuse kann ab 
austrieb bis ballonstadium die nebenwirkung 
eines Mineralölpräparats beim Einsatz gegen 
die Wintereier der Roten spinne genutzt werden. 
dabei sollte die behandlung bei trockener, war-
mer Witterung durchgeführt werden. die bäume 
sind mit hohem Wasseraufwand gründlich zu 
benetzen.
gegen die Maulbeerschildlaus (Pseudaula-
caspis pentagona) (s. strauchbeerenobst s.18), 
die in zunehmendem Maße auch im steinobst 
vorkommt, ist mit Mineralöl nur eine teilwirkung 
zu erzielen. hier steht weiterhin kein ausreichend 
wirksames Mittel zur Verfügung.

Tabelle 5: Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen - Pflanzenschutzmaßnahmen
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (ab 51)
beginn des Knospenschwellens 

• Kräuselkrankheit: bekämpfung bei normaler Witterung beim Knospenschwellen eine spritzung mit syllit, delan 
Wg oder einem kupferhaltigen Präparat; bei Entwicklungsverzögerung während des Knospenwachstums durch 
Kälteeinbrüche eine weitere behandlung nach 10-14 tagen bzw. kurz vor dem Knospenaufbruch erforderlich; bei 
sehr mildem Winterwetter kann das sta dium des Knospenschuppen lockerns bereits im Januar erreicht werden

• Blattläuse: nach dem austrieb bei befallsbeginn z.b. Calypso, Pirimor granulat oder Mospilan sg (s. tab. 18)

Blüte (60-69) • Zweigmonilia: je nach Witterungs- und blüteverlauf 1-3 behandlungen mit einem Fungizid (tab. 17, z.b. Flint, 
signum, teldor, systhane 20 EW)

Fruchtentwicklung (71-89)
nach abschluss der blüte

• Schrotschusskrankheit, Schorf (anfällige sorten): in abhängigkeit von der Witterung bei infektionsgefahr 
eine oder mehrere behandlungen mit einem Fungizid (tab. 17)

• Pfirsichwickler: Verwirrung mit isomate OFM Rosso; eine anwendung mit steward bis 14 tage vor der Ernte
• Fruchtmonilia: je nach Witterung 1-2 behandlungen z.b. mit signum, switch, systhane 20 EW oder teldor 

kurz vor der Ernte
• Kirschessigfliege: auf aktuelle Warndiensthinweise achten

Blattfall (93-97) • Valsa u.a. Holz- und Rindenkrankheiten: v. a. bei regnerischer Witterung in gefährdeten anlagen möglichst 
zwei behandlungen mit einem kupferhaltigen Präparat durchführen; auf Kupferhöchstmenge je ha achten!

Maulbeerschildlaus an Pfirsich (Foto H.-D. Beuschlein)
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 Kleiner Frostspanner

seit 2013 steigt die Population des Kleinen 
Frostspanners (Operophthera brumata) stark 
an. 2014 kam es regional in unbehandelten 
anlagen an allen Obstgehölzen zu massiven 
Fraßschäden. Für 2015 wird mit einem weiteren 
befallsanstieg gerechnet.neben dem Kleinen 
Frostspanner treten regional noch weitere 
spannerarten auf. 
die Falter schlüpfen ab Ende Oktober. die 
Männchen sind flugfähig, die Weibchen dage-
gen flügellos. sie müssen daher zur Eiablage 
über den stamm in den Kronenbereich klettern. 
die im Frühjahr schlüpfenden Raupen verursa-
chen Fraßschäden an blättern und Früchten. 
um zu verhindern, dass die Frostspannerweib-
chen in die baumkrone gelangen, hat sich 
vor allem bei hochstämmen das anlegen von 
leimringen bewährt. 
Wird im Frühjahr die schadensschwelle über-
schritten, können bei temperaturen über 15°C 
ein Bacillus thuringiensis-Präparat oder bei 
starkem befall schnell wirksame larvizide, 
wie z.b. steward oder Mimic, eingesetzt wer-
den. singvögel und parasitische gegenspieler 
tragen ebenfalls zu einer Reduzierung der 
Frostspanner bei.

 Pflaumenwickler
der Pflaumenwickler (Cydia funebrana) tritt in 
zwei genera tionen auf. die Falter der ersten 
generati on legen ab anfang Mai die Eier an 
den grünen Früchten ab. die Raupen bohren 
sich in die Frucht ein, die nach einiger Zeit ab-
fällt. bei schwachem behang und in der Regel 
bei Früh zwetschgen ist schon die bekämpfung 
der ersten Raupengeneration notwendig. dazu 
ist der Warndienst zu beachten und der Flug-
verlauf mit Phero mon fallen zu kontrollieren. 
die Falter der zweiten genera tion beginnen 
ab Juli mit der Eiablage an den Früchten.
die bekämpfung erfolgt mit insegar (auf-
brauchfrist 30.06.2015!). insegar wirkt auf 
die Eier und verhindert den schlupf der Räup-
chen. Für eine gute Wirkung ist es erforderlich, 
dass die Eier auf den bereits vorhandenen 
spritzbelag  abgelegt werden. die bekämp-
fung der 2. generation ist nach derzeitigem 
stand durch den ablauf der aufbrauchfrist mit 
insegar nicht mehr möglich. Zum schutz der 
spätreifenden sorten wird ein antrag nach 
art. 53 Eu-VO 1107/2009 für den Einsatz 
von insegar gestellt. auf geeigneten Flächen 
kann die Verwirrungstechnik mit isomate OFM 
Rosso eingesetzt werden. 

 Pflaumensägewespe

2014 kam es regional zu starkem befall. die 
schwarze (Hoplocampa minuta) und die gelb-
braune art (Hoplocampa flava) sind in ihrer 
bedeutung gleichzusetzen. Eine larve kann 
nachein an der bis zu 6 Früchte vernichten. 
der Flug in den einzel nen sorten lässt sich 
während der blüte sehr gut mit Weißtafeln 
(z.b. Rebell bianco) überwachen. Eine scha-
densschwelle für die sägewes pen   fänge ist 
aufgrund der unterschiedlichen Fängigkeit 
der Fallen nicht festgelegt. die Weißtafeln 
ermöglichen also nur eine nega tivprognose, 
d.h. wer den keine säge wes pen gefan gen, 
ist auch keine be kämpfung erforderlich. bei 
säge wes penfängen ist eine befallskontrolle 
erforderlich (s. tab. 1).
die bekämpfung erfolgt zum Ende der blüte 
oder bei beginnendem Fruchtbefall mit Calyp-
so oder Mospilan sg (beachte Kasten s. 25: 
Mischung mit azolen).

 Kirschfruchtfliegen
die Kirschfruchtfliege (Rhagoletis cerasi) verur-
sachte 2014 regional besonders bei den spät-
reifenden sorten schäden deutlich über der 
schadensschwelle von 2 %. der Flug beginnt 
meist Mitte Mai, so dass sorten ab der zweiten 
Kirschenwoche bereits gefährdet sein können. 
der stärkste befall erfolgt ca. ab der vierten 
Kirschwoche. Für die bekämpfung der schlüp-
fenden Maden wird eine zweimalige anwendung 
von Mospilan sg ab Farbumschlag der Kirschen 
sowie ansteigendem hauptflug mit einer Warte-
zeit von 7 tagen empfohlen. hierbei sollte die 
auflage nb6612 von Mospilan sg (s. Kasten 
s. 25) beachtet werden. die behandlung ist bei 
sorten mit unterschiedlicher Reifezeit unter be-
achtung der Wartezeit gestaffelt durchzuführen. 
bei neuanlage wird eine blockweise Pflanzung 
nach Reifegruppen empfohlen, um die Einhaltung 
der Wartezeit zu gewährleisten. da Mospilan sg 
nur eine unzureichende Wirkung auf die adulten 
Fliegen aufweist, standen in den letzten Jahren 
teilweise dimethoat-haltige Produkte über art. 53 
Eu-VO 1107/2009 zur Verfügung. Für die saison 
2015 ist das noch offen. als unterstützende be-
kämpfungsmaßnahme kann ein Köderverfahren 
angewendet werden. neben der bei uns heimi-
schen art tritt seit einigen Jahren regional die 
amerikanische Kirschfruchtfliege (R. cingulata) 
auf, deren Flug ca. zwei Wochen später beginnt. 
dadurch könnte sich der befallsdruck auf späte 
süßkirschensorten und sauerkirschen erhöhen. 

 Kirschessigfliege 

die Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) verur-
sachte 2014 im Obstbau massive schäden im 
stein- und beerenobst. im Winter 2013/2014 wur-
de der schädling durch das ausbleiben längerer 
Kälteperioden nur in geringem Maße dezimiert. 
damit gefährdete 2014 deutlich früher eine grö-
ßere ausgangspopulation Frühkulturen, wie z.b. 
Kirschen und sommerhimbeeren.

anfang Mai 2014 wurde in der Rheinebene die 
erste Eiablage in frühen süßkirschsorten festge-
stellt. in späteren anbauregionen trat Eiablage in 
Kirschen erst ab Juli auf. Je nach durchgeführ-
ten Pflanzenschutzmaßnahmen und Reifezeit 
lagen die ausfälle bei Kirschen zwischen 5 und 
100 %. sauerkirschen konnten durch den hohen 
Kirschessigfliegenbefall nur in geringem umfang 
vermarktet werden. Zwetschgen, Pfirsiche und 
aprikosen waren ebenfalls betroffen. insbeson-
dere bei Zwetschgen traten sortenabhängig hohe 
Verluste auf. Wie in den Vorjahren waren him- und 
brombeeren sowie heidelbeeren die am stärksten 
befallenen Kulturen. Je nach behandlungsstra-
tegie und Region konnten diese Kulturen bereits 
ab august nicht mehr beerntet werden. das war 
bei brombeeren regional auch auf starken befall 
durch Falschen Mehltau zurückzuführen. Rote 
und schwarze Johannisbeeren waren bei späten 
sorten und einer verzögerten Ernte ebenfalls 
betroffen. in remontierenden Erdbeersorten war 
insbesondere in den spätsommermonaten eine 
hohe Eibelegung feststellbar. bei den frühen 
sorten war befall nur am Ende der Ernte und 
dann in überreifen Früchten zu verzeichnen.
die bekämpfung der Kirschessigfliege war 2014 
durch notfallzulassungen nach art. 53 Eu-VO 
1107/2009 sowie in baden-Württemberg durch 
ergänzende genehmigungen nach § 22.2 Pflschg 
im stein- und beerenobst möglich. nach den 
behandlungen konnten die Früchte je nach be-
fallsdruck und angewandter Maßnahme in der 
Regel 5 bis 7 tage vermarktungsfähig gehalten 
werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die 
genehmigten insektiziden Maßnahmen, abhängig 
von den behandlungsintervallen, befallsdruck, 
Kultur sowie Ernteintervallen und -perioden, nicht 

immer ausreichten. der zunehmende befall wäh-
rend der Ernte verstärkte das Problem.
Welche Möglichkeiten der chemischen Regu-
lierung dieses schädlings 2015 zur Verfügung 
stehen, war bei Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. die Fachgruppe Obstbau bereitet in 
absprache mit den landesverbänden sowie 
den Pflanzenschutzdiensten der länder die 
notwendigen anträge vor. in abstimmung mit 
den Zulassungsbehörden und den Pflanzen-
schutzmittelfirmen werden weitere insektizide und 
Köderverfahren (Fraßstimulantien in Verbindung 
mit insektiziden) geprüft.
Zusätzlich zu den zugelassenen insektiziden 
haben sich kurze Pflückintervalle im beerenobst, 
die rasche Ernte im steinobst sowie das schnelle 
Kühlen der Ware nach der Ernte, um die stabi-
lität der Früchte zu gewährleisten, als wichtige 
bausteine erwiesen. hygienemaßnahmen, soweit 
möglich, und gut durchlüftete sonnige bestände 
können die Fliegenpopulationen in den anlagen 
außerdem verringern.

Folgende Maßnahmen zur überwachung der ei-
genen bestände sowie begleitende Maßnahmen 
zur befallsreduktion sind zu empfehlen:
 – überwachung des Fluges mit becherfallen 
(mit bohrungen mit einem durchmesser von 
2-3 mm), ca. 3 cm hoch gefüllt mit einem 
naturtrüben apfelessig-Wasser- (1:1) oder 
apfelessig-Rotweingemisch (2:3),

 – visuelle Fruchtkontrollen auf Eiablage, alterna-
tiv Einlegen der Früchte in Wasser, wodurch 
die larven auswandern,

 – Einnetzen geeigneter anlagen vor beginn der 
Fruchtreife (Maschenweite nach bisherigen 
Erfahrungen z.b. 0,8 x 0,8 mm oder 1,2 x 0,8 
mm bzw. Maschengröße ca. 1 mm²),

 – kurze Ernteintervalle reifer Früchte, z.b. 
steinobst möglichst schnell nach ablauf der 
Wartezeiten, beerenobst alle 1-3 tage bzw. 
nach der Wartezeit und schnelles Kühlen des 
Erntegutes auf kulturspezifische temperaturen 
von 1-5 °C sowie

 – hygienemaßnahmen bei Fruchtbefall: Pflücken 
von faulen und nicht marktfähigen Früchten 
in separate Eimer und abtöten der Eier und 
larven z. b. durch Einfüllen in Maischefässer.

Für die Obstsaison 2015 ist derzeit noch keine 
aussage über den befallsdruck und die Popula-
tionsentwicklung der Kirschessigfliege möglich. 
Entscheidend für die sterblichkeit der überwin-
ternden Fliegen werden die Wintertemperaturen 
und die dauer möglicher Frostperioden sein. der 
Pflanzenschutzdienst in baden-Württemberg wird 
in ausgewählten Regionen über die gesamten 
Wintermonate Monitoringfallen betreuen, um 
möglichst früh über die bedrohung der einzelnen 
Kulturen informieren zu können.

Weitere informationen unter: www.ltz-bw.de, 
www.jki.bund.de sowie bei den zuständigen 
landratsämtern.

Kirschessigfliege-Strauchbeereneinnetzung Rote Jo-
hannisbeere (Foto A. Fried)
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 Krankheiten

 Ruten- und Rankenkrankheit
an der Ruten- bzw. Rankenkrankheit von him-
beere und brombeere sind mehrere Pilze (z.b. 
Leptosphaeria coniothyrium, Didymella applana-
ta, Elsinoe veneta und Botrytis cinerea) beteiligt. 
in baden-Württemberg wurde u.a. auch Fusarium 
avenaceum nachgewiesen. da die Pilze zunächst 
nur in der äußeren Rinde leben und auf Verlet-
zungen der Ruten angewiesen sind, muss für 
eine infektion die schützende Zellschicht durch 
schädlinge (him beerrutengallmücke), mechani-
sche beschädi gung, Wachstumsrisse (zu starke 
düngung, stark schwankende Wasserversorgung) 
oder durch Frostrisse geschädigt werden. 
die Minderung der befallsgefahr ist durch die sor-
ten  wahl, aufge teilte düngung und gute humus-
ver  sorgung mög lichst in Verbindung mit einer 
boden ab deckung möglich. abgetragene Ruten/
Ranken sollten umgehend nach der Ernte dicht 
am boden weggeschnitten und aus der anlage 
entfer nt werden. Fungizidbehandlungen sofort 
nach der Ernte mit Wirkstoffwechsel gegen die 
verschiedenen Erreger können den befall redu-
zieren (s. tab. 22).

 Blattfall- und Blattfleckenkrankheit
die blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) und 
die blattfleckenkrankheit (Septoria ribis) sind 
im befallsverlauf ähnlich und treten an allen 
Johannisbeerarten sowie an stachelbeeren auf.
ab Mai entwickeln sich auf den blättern verbräun-
te Flec  ken, die eine immer größere blattfläche 
schädi   gen. das ausgangsmaterial für die Früh-
jahrs in fek tionen stammt von sporenlagern auf 
dem Falllaub. bei feuchter Wit terung im Frühsom-
mer kommt es zu einer raschen durch seu chung 
der bestände. stark ge schä digte blätter rollen 
sich ein und fallen ab. Je nach Witte rung kann 
es dann schon vor dem Erntebe ginn zur völligen 
Entblätterung der sträu cher kommen. im Jahr 
2014 kam es nach der Ernte durch die regneri-
sche Witterung zu starkem vorzeitigen blattfall.
die bekämpfung der blatterkrankungen der Jo-
hannisbeere einschließlich säulenrost verlangt 
spä te stens ab Mitte Mai einen auf den Wit terungs-
verlauf abgestimmten Fungizideinsatz. durch die 
schon früher beginnenden Mehltaubehandlungen 
sind neben wir kungen vorhanden. im anschluss 
läßt sich mit den be lags mitteln dithane neotec 
(Vb/nE) und Polyram Wg (nebenwirkung) ein 
vor beu gender infektions schutz betreiben. im 
nacherntebereich sind Folgebehandlungen mit 
belagsfungiziden zweckmäßig.

 Himbeer- und Brombeerrost
die beiden nicht wirtswechselnden Rostkrank-
heiten himbeerrost (Phragmidium rubi-idaei) 
und brombeer rost (Phragmidium violaceum) 
traten in den letzten Jahren stark auf. im 
Frühsommer entstehen bei himbeeren auf der 
blattoberseite gelbe, bei brombeeren röt liche 
Flecken, die später zusammenfließen und ne-
krotisch werden. auf der un ter seite bilden sich 
gelb liche, später braun bis schwarz werdende 
spo ren lager. bei starkem befall werden die 
blätter vor zeitig abgestoßen. Eine deutliche 
schwächung der Ruten bzw. Ranken ist die 
Folge. der Pilz überwintert auf dem abgefal-
lenen laub. Von dort werden im Frühjahr die 
frischen blätter infiziert. Eine wichtige vorbeu-
gende Maß nahme ist deshalb das Fördern der 
laubzersetzung im herbst oder im zeitigen 
Frühjahr. Zur bekämpfung vor der blüte sind 
in beiden Kulturen Flint und score und danach 
Folicur (WZ 14 tage) ausgewiesen.

 Amerikanischer Stachelbeermehltau
der amerikanische stachelbeermehltau (Spha-
erotheca mors-uvae) wurde 2014 durch die tro-
ckene und sehr warme Frühjahrswitterung stark 
gefördert. Er befällt sta chel- sowie schwarze 
und Rote Johannisbeeren. der zunächst wei-
ße, später braune Mehltaube lag überzieht bei 
stachelbeeren triebe, blätter und die unreifen 
Früchte. an Johannisbeeren führt ein trieb-
befall zu blattver gil bungen, stauchungen und 
absterben der trieb spitzen. deren Früchte 
werden im ge gen  satz zu stachelbeeren sel-
tener befallen. in wind offe nen lagen ist das 
befallsrisiko geringer.
Wichtig ist ein scharfer, sorgfältiger Rückschnitt 
befallener triebspitzen im Winter. bei neu-
pflan zun gen sollte der anbau wider stands -
fähiger sor ten überlegt werden. 
Zur be kämp fung  stehen mehrere Fungizide zur 
Verfügung (s. tab. 24). in die strategie ein zu-
be ziehen sind die nur für stachelbeeren zuge-
las senen   schwe  fel   prä parate. schwefel ist bei 
einem stär ke ren befallsdruck nicht ausreichend 
wirksam bzw. nur begrenzt einsetzbar. nach 
dem austrieb sind viele stachel beersorten 
gegen schwefel empfindlich. auch bei Johan-
nisbeeren kann schwefel (ausnutzung der 
nebenwirkung bei der gallmilbenbekämpfung) 
bei warmen temperaturen zu blattschäden 
führen.

 Falscher Mehltau der Brombeere
im Freiland und im geschützten anbau tritt 
der Falsche Mehltau (Peronospora spar sa) an 
brombeeren landesweit stark in Erscheinung, 
vor allem an den sorten loch ness und loch 
tay. der Pilz infiziert im Frühjahr blätter und 
blütenbüschel. Ende april bilden sich auf der 
unter seite von befallenen blättern sommer-
sporen, die für die weitere ausbrei tung der 
Krankheit sorgen. Erste anzeichen für be fall 
sind eckige rote Flecken, die sich später ver-
größern und weinrot färben. grüne infizierte 
beeren werden vorzeitig rötlich und trocknen 
ein. Reifende infizierte beeren werden matt 
und schrumpfen. die Ertrags ausfälle können 
bis zum totalausfall der Ernte führen. Ein Mittel 
ist bisher nicht ausgewiesen. 
Vorrangig sind kulturtech ni sche Maßnahmen 
zur Verringerung des infektionsdrucks, wie 
z.b. bei neupflan zungen sonnige, durchlüftete 
standorte zu bevorzugen (Reihen möglichst 
in Ost-West-Richtung), befallene Ranken 
auszuschneiden sowie frühzeitige un kraut-
be kämp fung durchzuführen, damit im unteren 
Rankenbereich kein gün sti ges Mikroklima ent-
stehen kann.

 Fruchtfäulen an Him- und Brom beere 
längere nässe oder feuchtwarmes Wetter wäh-
rend der blüte oder bei der Fruchtreife können 
bei himbeeren und brombeeren zu erheblichen 
Ertragsausfällen durch die grau schim melfäule 
(Botrytis cinerea) führen. Eine vorbeugende be-
kämpfung ist deshalb unbedingt erforderlich (s. 
tab. 22). die Mittel sollten unter berücksichtigung 
der Wartezeit und der Resistenzgefährdung im 
Wechsel eingesetzt werden. 
neben botrytis konnte auch Colletotrichum 
gloeo spori oides als ursache von Fruchtfäule, 
ungleichmäßigem abreifen, Krüppelfrüchten 
und trockenbeeren festgestellt werden. bei 
brombeeren werden infektionen zum teil erst 
bei bereits geernteter Ware sichtbar (sich rot 
färbende Einzelfrüchte), was zu einer Qualitäts-
minderung führen kann. 
da der Pilz auf dem holz, an Knospen und Frucht-
mumien überwintert, muss schon früh mit der 
vorbeugenden bekämpfung begonnen werden, 
bei wüchsigem Wetter bereits in der Vorblüte. da 
teldor gegen Colle to trichum nicht ausreichend 
wirkt, sollte in befallsgefährdeten anlagen schwer -
punktmäßig signum oder switch (nebenwirkung) 
eingesetzt werden (s. auch Resistenzhinweise 
bei Erdbeeren s.19). 
Vorbeugend ist das Entfernen aller sichtbaren 
infek tions quellen (Fruchtmumien, trieb- und 
blattinfek tio nen) beim Winterschnitt und das Ent-
fernen des schnittmate rials aus der anlage wichtig.

 Fruchtfäulen an Kulturheidel beere
die beiden sowohl Blüten- als auch Fruchtfäule 
verursachenden Pilzkrankheiten Botrytis und Mo-
nilia lassen sich durch vorbeugende spritzungen 
mit teldor kontrollieren. teldor hat jedoch keine 
ausreichende Wirkung gegen die dritte bedeuten-
de Fruchtfäule, verursacht durch den schadpilz 
Colletotrichum gloeo spori oides (s. tab. 24).

 Colletotrichum an Johannisbeere
Vor allem bei heinemanns spätlese, aber auch 
bei anderen spätreifenden Roten Johannisbeer-
sorten (z.b. Rovada) kann es zu Ertrags aus fällen 
durch faulende bzw. schrumpfende beeren kom-
men. Verursacht wird diese Fruchtfäule durch den 
schadpilz Colle totrichum gloeospo rioi des. der 
Pilz überwintert auf Rinden, Fruchtstielen und 
Fruchtmumien. bei milden Frühjahrstemperaturen 
beginnt er mit der sporenbildung.
Zur bekämpfung sind vorbeugende behand-
lungen vor oder in längeren nässeperioden (12 
stunden blattnässe) bis möglichst dicht an die 
Ernte erforderlich (s. tab. 24). Eine wichti ge 
vorbeugende Maß nahme ist das Entfernen befal-
le  ner traubenstiele und Fruchtmumien beim 
Winterschnitt.Blattfallkrankheit an Schwarzer Johannisbeere (Foto P. Epp)

Botrytis an Brombeere (Foto: M. Bernhart)
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(Macropsis fuscula) übertragen werden. Eine 
chemische bekämpfung der überträgerinsekten 
ist schwierig, da nicht alle möglichen überträger, 
deren Entwicklungszyklen und Wirtspflanzen be-
kannt sind. Wichtig ist die ständige bestandskont-
rolle, das sofortige Roden der infizierten Pflanzen 
und die Verwendung gesunder Jungpflanzen. 
seit einigen Jahren sind bei himbeeren im ge-
schützten anbau symptome der Rubusstauche 
zu beobachten, deren ursachen zur Zeit noch 
nicht bekannt sind. 

 Rubusstauche an Him- und Brombeeren
die Rubusstauche (Candidatus Phytoplasma 
rubi) hat sich regional in den vergangenen Jahren 
in den himbeer- und brombeerkulturen weiter 
stark ausgebreitet. bei den befallenen Pflanzen 
sind besonders an den blüten, Früchten und trie-
ben auffällige Wuchsanomalien zu beobachten, 
wobei die symptome nicht immer gleichzeitig an 
allen sorten auftreten. so deuten verbreiterte, 
langzipfelige Kelchblätter, ein durchwachsen 
der blüte, Vergrünung der blütenblätter und 
Missbildungen an Früchten auf befall hin. an der 

basis befallener Pflanzen entstehen zahlreiche 
kleine, gestauchte, dicht stehende, dünne Ruten, 
an denen die achselknospen verstärkt austrei-
ben. brombeeren zeigen eine früh einsetzende 
Rotfärbung. infizierte Pflanzen sterben meist 
nach wenigen Jahren ab. aufgrund der langen 
inkubationszeit von einigen Monaten besteht 
die gefahr, dass diese Krankheit unbemerkt 
mit Pflanzmaterial verbreitet wird. im bestand 
kann die Rubusstauche durch phloemsaugende 
insekten, wie z.b. der himbeermaskenzikade 

Tabelle 6: Johannisbeeren/Stachelbeeren - Pflanzenschutzmaßnahmen
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09) • San-José-Schildlaus: austriebsspritzung mit einem Mineralöl beim Knospenaufbruch (nebenwirkung)

Vorblüte (51-59)   
Blüte (60-69)

• Blüten-/Fruchtfäulen: gegen botrytis während der blüte z.b.teldor, switch oder signum
• Amerikanischer Stachelbeermehltau: Vorlage mit zwei schwefelbehandlungen, für die Zeit ab der blüte stehen 

mehrere Präparate (discus, stroby Wg, Flint, Fortress 250, systhane 20 EW) zur Verfügung (s. tab. 24)

Fruchtentwicklung (71-89) • Colletotrichum-Fruchtfäule, Blattfallkrankheit, Stachelbeermehltau, Säulenrost: bekämpfung in abhängigkeit von 
Witterung und befallsdruck (s. tab. 24)

• Frostspanner und Schalenwickler: z.b. steward und das Bacillus thuringiensis-Mittel Xentari verfügbar
• Trieb- oder Blasenläuse: frühzeitig die bekämpfung mit z.b. Pirimor granulat, Plenum 50 Wg oder Calypso vornehmen 
• San-José-Schildlaus: gegen die anfang Juni erscheinenden Wanderlarven sind keine insektizide ausgewiesen
• Kirschessigfliege: auf aktuelle Warndiensthinweise achten

Nachernte (91-97) • Blattfallkrankheit, Säulenrost, Amerikanischer Stachelbeermehltau: bei starkem infektionsdruck und bei anfälli gen 
sorten die bekämpfung fortsetzen (s. tab. 24)

Tabelle 7: Kulturheidelbeeren - Pflanzenschutzmaßnahmen
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09) • Schildläuse: austriebsspritzung mit einem Mineralöl beim Knospenaufbruch (nebenwirkung)

• Godronia-Triebsterben: bei Vorjahresbefall eine spritzung mit Cuprozin WP kurz vor blühbeginn

Vorblüte (51-59)  • Blüten-/Fruchtfäulen: gegen Monilia und botrytis ab blühbeginn z.b.teldor, switch oder signum
• Frostspanner: bei befallsbeginn z.b. Xentari

Blüte (60-69)  
Fruchtentwicklung (71-89)

• Fruchtfäulen: Mittel bei bedarf wie oben; unterschiedliche Wartezeit beachten
• Blutzikade: bei befallsbeginn z.b. spruzit neu (kurze Wirkungsdauer)
• Heidelbeerblattlaus: bekämpfung wegen der langen blüh zeit schwierig und sollte zu befallsbeginn erfolgen (s. tab. 25)
• Triebgallmücke: vor allem in Junganlagen; bei Flugbeginn der 1. generation behandlung mit spruzit neu
• Kirschessigfliege: auf aktuelle Warndiensthinweise achten

Nachernte (91-97) • Godronia-Triebsterben: bei befall zwei behandlungen mit Malvin Wg oder Cuprozin WP

Tabelle 8: Himbeeren/Brombeeren - Pflanzenschutzmaßnahmen
Zeitpunkt (BBCH-Code) Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Austrieb (00-09)
beim austreiben

• Himbeerblattmilbe: bei Vorjahresbefall zwei behandlungen im abstand von 10-14 tagen mit Kumulus Wg (nur bei tem-
peraturen unter 20°C); eventuell behandlung mit z.b. Kiron, Masai oder Vertimec (aufbrauchfrist 30.06.2015; s. tab. 26)

• Himbeerrutengallmücke: bekämpfung nur nach befall im Vorjahr. die Mücken schlüpfen bei bodentemperaturen ab 
+12°C (april bis anfang Mai). da sich der schlupf über 2-3 Wochen hinziehen kann, behandlungen anpassen (z.b. mit 
Mospilan sg oder nebenwirkung von Calypso, s. tab. 23)

Vorblüte (51-59)
Brombeeren: wenn die 
seitentriebe 10 cm lang 
sind, etwa 14 tage spä- 
ter und kurz vor blüh-
beginn
Himbeeren: kurz vor 
blühbeginn

• Brombeergallmilbe: bekämpfung durch zwei Vorblütespritzungen im abstand von 14 tagen und einer spritzung zu 
blühbeginn (z.b. mit dem schwefelpräparat Kumulus Wg, nur bei niedrigen temperaturen), behandlung ist nur not-
wendig, wenn die oben genannten symptome im Vorjahr stärker auftraten

• Himbeerblattmilbe, Blattläuse, Himbeerkäfer, Himbeerrutengallmücke: Mittel siehe tab. 23 und 26

Blüte (60-69) • Botrytis-Grauschimmelfäule: ausgewiesen sind die Mittel teldor, switch und signum; 2-3 mal im abstand von 10-14 
tagen (beginn der blüte und Vollblüte), gestaffelt nach Wartezeit

• Himbeerkäfer: Calypso (zur befallsminderung) 
• Blattläuse: einsetzbar sind z.b. Calypso, Pirimor granulat und neudosan neu (spruzit neu: Verträglichkeit prüfen!; 

s. tab. 23)

Fruchtentwicklung (71-89) • Kirschessigfliege: auf aktuelle Warndiensthinweise achten

Nachernte (91-97) • Himbeerrutenkrankheit: zur Vorbeugung von infektionen sofortiges bodenebenes ausschneiden der alten tragruten 
nach der Ernte; in nässeperioden bzw. bei starker taubildung spritzungen mit Fungiziden nach tab. 22
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Erdbeeren 
 Erdbeerjungpflanzen

Von größter bedeutung im Erdbeeranbau ist 
der aufbau von Ertragsflächen aus einwandfrei-
em, gesundem Jungpflanzenmaterial. gegen 
Erdbeerblatt- und stengelälchen stehen keine 
geeigneten Mittel zur Verfügung. älchenfreiheit 
ist derzeit nur durch eine Warmwasserentseu-
chung zu erzielen. dabei werden noch nicht 
bewurzelte Erdbeer jungpflanzen (sog. Pikier-
linge) 10 Minuten in 46,1°C warmes Wasser 
getaucht. diese tempe ratur ist für die Pflan-
zen noch verträglich, tötet aber die tierischen 
schädlinge an und in der Pflan ze ab (ne-
matoden, Milben, blattläuse). Entsprechende 
technische anlagen sind selten, sollten wegen 
fehlender Pflan zen schutzmittel aber verstärkt 
eingerichtet werden. grün- und Frigopflanzen 
können aus Ver träglich keitsgründen nicht der 
Warm was ser  behand lung unterzogen werden. 
Für anzuchtflächen sind bestandskontrollen 
sehr wichtig. bodenentseuchungspräparate 
für Vermehrungsflächen wären dringend er-
forderlich, stehen aber nicht zur Verfügung.

 Krankheiten

 Viruserkrankungen der Erdbeeren
bei Viruserkrankungen spielen weniger die Vi-
rosen mit deutlichen symptomen eine Rolle (die 
befallenen Pflanzen können bei visuellen Kon-
trollen erkannt und beseitigt werden), sondern 
vielmehr die weitgehend symptomlosen, aber 
ertrags mindern den Virosen mit  raschen und 
nach halti gen ab bau er scheinungen. häufig treten 
drei verschiedene Viruserkran kungen gleichzei-
tig auf (‘strawberry mild yellow edge virus’, 
‘strawberry crinkle virus’, ‘strawberry mottle 
virus’). durch Kümmerwuchs und kleine defor-
mierte Früchte entstehen hohe Ertrags ausfälle. 
die bekämpfung der Erd beerknotenhaarlaus 
(Chaetosiphon fragaefolii) als virusübertragende 
blattlausart ist im Frühjahr möglichst vor blüh-
beginn und im herbst i.d.R. Mitte september 
 besonders wichtig (s. tab. 29). grund sätzlich 
muss bereits die Virusfreiheit der Jungpflanzen 
 gewährleistet sein. dazu bedarf es der regelmä-
ßigen Virustestung der Elite-Mutterpflanzen und 
die stichprobenkontrolle auf den Vermehrungs-
flächen für handelspflanzgut.

 Bakteriose der Erdbeeren
die Eckige Blattfleckenkrankheit (Xantho-
monas fragariae) kann deutliche Ertragsausfälle 
verursachen. Von bedeutung sind weniger die 
gelb durch scheinenden, von den blattadern be-
grenzten blattflecken, sondern die infektionen 
an Kelchblättern, die je nach alter der Frucht 
zur notreife bzw. zum Eintrocknen der Früchte 
führen. häufige niederschläge im Frühjahr und 
blattnässe durch Ver frühungs maß nahmen (Vlies, 
Folie, tunnel) begünstigen die bakteriose. 
die heilung befallener Pflanzen ist nicht möglich. 
Wichtig ist befallsfreies Material einwandfreier 
herkunft. Von befallenen Flächen auf keinen 
Fall Vermeh rungsmaterial entnehmen, da das 
bakterium systemisch in den Pflanzen vorkommt 
und auch symptomfreie Pflanzen infiziert sein 
können. Einige sorten (z.b. alba, Clery und 
Malwina) waren in den letzten Jahren häufiger 
befallen. die erste behandlung mit Funguran 
(derzeit nur im geschützten anbau zugelassen) 
sollte erfolgen, wenn 5 blätter voll entwickelt sind 
und max. 2 weitere bis zum blühende.

 Maulbeerschildlaus
die Maulbeer schildlaus (Pseudaulacaspis 
pentagona) hat sich auf Johannisbeeren, 
Ziergehölzen und Pfirsich ausgebreitet. auf-
fälligstes befallsmerkmal ist vor allem an der 
basis der sträucher ein durch die männlichen 
länglichen schilde gebildeter weißer belag. 
die weiblichen schilde sind rundoval. befall 
führt zu Ertrags einbußen, stärkerer befall 
sogar zum absterben der triebe. 
Zur bekämpfung ist derzeit kein Mittel zuge-
lassen. Mehrere vom Pflanzenschutzdienst 
unterstützte anträge auf Zulassung nach ehe-
maligem § 11 Pflschg bzw. art. 53 Eu-VO 
1107/2009 wurden abgelehnt. Weitere hin-
weise zum schädling sind in einem Merkblatt 
des Pflan zen  schutz dienstes zu finden (www.
ltz-bw.de).

 Napfschildläuse
der befall mit napfschildläusen, v.a. durch die 
arten Parthenolecanium corni und P. persicae im 
strauchbeerenobst ist weit verbreitet. sie über-
wintern im 2. larvenstadium versteckt an älterem 
holz (z.b. bei heidelbeere), bei Johannisbeeren 
auch an den triebspitzen. Zum austrieb wandern 
sie auf junges holz. ihre honigtauausscheidungen 
begünstigen Verschmutzungen durch schwärze-
pilze. unter dem braunen schild werden mehrere 
hundert Eier abgelegt. ab Juni schlüpfen die un-
scheinbaren, grünweißen larven, wandern auf 
die blattunterseiten und saugen dort den sommer 
über. Vor dem blattfall wandern die larven auf die 
holzigen Pflanzenteile zurück. im Freiland tritt eine 
generation/Jahr auf. die bekämpfung mit einem 
Mineralölpräparat zum austrieb ist möglich. Ein 
Zusatz von Calypso verstärkt die Wirkung.

 Schädlinge

 Himbeerblattmilbe 

die zwischen den äußeren Knospenschuppen 
überwinternden weiblichen himbeerblattmil-
ben (Phyllocoptes gracilis) wandern während 
des austriebs auf die unterseite der jungen 
blättchen. der Entwicklungshöhepunkt der 
Population liegt in den sommermonaten. 
infolge der saugtätigkeit entstehen auf der 
blattoberfläche gelblich grüne, mosaikartige 
Flecken. diese symptomausprägung hat schon 
öfter zu Verwechselungen mit Viruserkran-
kungen (Mosaikvirus) der himbeere geführt. 
im befallsverlauf können sich auch auf der 
blattunterseite gräulich verfärbte Flächen ab-
zeichnen, die in der Regel ohne blatthärchen 
sind. auch auf die heranwachsenden Jungruten 
kann durch ab- und überwandern der Milben 
von den tragruten schon im aufwuchsjahr 
deutlich sichtbarer befall entstehen. starker 
befall führt zu blattdeformationen und Wachs-
tumshemmung der Ruten sowie hellen Flecken 
auf den Früchten. besonders anfällig sind glen 
ample und tulameen. 
Eine bekämpfung empfiehlt sich nur bei star-
kem Vorjahresbefall. ab austriebsbeginn kön-
nen 3-4 behandlungen mit Kumulus Wg im 
abstand von ca. 10-14 tagen durchgeführt 
werden. nach der blüte ist bei befallsbeginn 
der Einsatz von Vertimec (b1, aufbrauchfrist 
30.06.2015), Masai und Kiron möglich. 

 Blattläuse an Strauchbeeren
bei Johannisbeeren schädigen die Johan-
nisbeertrieblaus (Aphis schneideri) und 
Johan nis beer blasenlaus (Cryptomyzus ribis), 
bei schwarzen Johannisbeeren zusätzlich 
die Grüne Gänsedistellaus (Hyperomyzus 
lactucae). bei stachelbeeren tritt die Kleine 
Stachelbeer trieblaus (Aphis grossulariae) 
und bei himbeeren die Kleine (Aphis idaei) 
und die Große Him beerblattlaus (Ampho-
rophora idaei) auf. alle ge nann ten blatt laus -
arten überwin tern als Ei am strauch und sind 
bedeu tende Virusüberträger. 
Für den bekämp fungs erfolg ist es deshalb 
wichtig, früh zu behandeln. bei him-, brom-
bee ren und Johan nis beer artigem beerenobst 
sind Pirimor granulat, Calypso und spruzit 
neu zugelassen. bei letzterem sollte vor ei-
nem Ein satz die sortenverträglichkeit durch 
Probespritzun gen an Einzelpflanzen geprüft 
werden und keine anwendung bei direkter 
sonneneinstrahlung erfolgen. Zur Verfügung 
steht bei diesen Kulturen ferner neudosan 
neu. Für Johannisbeeren und stachelbeeren 
ist Plenum 50 Wg (b1) ausgewiesen. Geschützter Anbau

bei Erdbeeren und strauchbeeren nimmt die 
Produktion im geschützten Anbau zu. die 
Pflan zen  schutz mittel für diesen anwen dungs -
bereich sind gegenüber dem Freiland durch 
den begriff „Gewächshaus“ abgegrenzt. „ge-
wächs haus“ ist defi niert als ein begehbarer, 
ortsfester, in sich ab ge schlosse ner Produk-
tionsstandort für Kulturpflanzen. abgeschlos-
sen heißt: zum Zeitpunkt der anwendung des 
Mittels sind alle seitenwände und dächer ge-
schlossen. die art der verwendeten Mate rialien 
(glas, Kunststoff, Folie etc.), die beschaffenheit 
des bodens (befestigter oder gewachsener 
boden, Folien) und ein luft aus tausch über 
die lüftung mit der umgebung sind dabei 
unerheblich. unter den begriff „gewächshaus“ 
fallen also auch begehbare Folientunnel, 
nicht aber Flachabdeckungen mit Folie oder 
Regenüber dachun gen. in den tabellen wird 
auf entsprechende Zu lassungen oder geneh-
migun gen hingewiesen. 

Befall Johannisbeerblasenlaus an Roter Johannisbeere 
(Foto P. Epp).

Napfschildläuse an Roter Johannisbeere Rovada (Foto 
G. Steinecke)

http://www.ltz-bw.de./


│19

Erdbeeren

brei tungsgefahr bei temperaturen über 24°C und 
einer relativen luftfeuchtigkeit über 96 %, wie sie 
unter Flachfolie oder Vlies häufiger vorkommen.
neben den Früchten infiziert der Pilz auch blatt-
stiele und stolone, auf denen er längliche, dunkle, 
z.t. nekrotische Flecken her vor ruft. bei stär kerem 
befall kann es auch zum absterben von blät tern, 
Ranken und ganzen Pflanzen kommen. im spät-

Tabelle 9a: Erdbeeren – Pflanzenschutzmaßnahmen auf Ertragsflächen ab dem Pflanzen
Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Frühjahr Bei Frigopflanzungen sind durch die längere Standzeit i.d.R. mehrere Behandlungen gegen Erdbeer-

mehltau, Blattläuse und Spinnmilben erforderlich.
Sommer • Rhizomfäule (Phytophthora cac torum): vorbeugende bekämpfung direkt vor der Pflanzung mittels Tauchbe-

handlung (für bewurzelte grünpflanzen, nicht in töpfen): unmittelbar vor dem auspflanzen im tauchbad mit 
aliette Wg 0,5%; tauchvorgang 15-20 min (Wurzeln einschließlich blattherzen); die tauchbehandlung setzt 
voraus, dass nach der Pflanzung, bis die Pflanzen angewachsen sind, beregnet wird; die beregnung dient der 
Erhöhung der luftfeuchtigkeit, um eine eventuelle unverträglichkeit des eingesetzen Mittels zu vermindern; 
eine Bandspritzung im sommer mit aliette Wg ist nicht mehr möglich

• Colletotrichum-Befall: vorbeugend gegen neuinfektionen zwei spritzungen mit Ortiva oder Flint (genehmi-
gung auch im gewächshaus) 1 und 3 Wochen nach dem Pflanzen

• Erdbeermehltau: bei befallsdruck 2-3 spritzungen im abstand von 7-10 tagen (s. tab. 28); ein Wechsel der 
Wirkstoffgruppen ist empfehlenswert, um Resistenzentwicklungen vorzubeugen; keine Wirkstoffe verwenden, 
die zur blütebehandlung im Folgejahr verwendet werden

Herbst
september/Oktober

• Rote Wurzelfäule (Phytoph thora fragariae var. fragariae): vorbeugende bekämpfung als Bandspritzung 
mit aliette Wg (bandbreite etwa 20 cm): 1,0 g je lfd. Meter in 100 ml Wasser (= 1,0 %), das entspricht einer 
aufwandmenge je nach Reihenabstand von 10,0-12,5 kg/ha; Wg-Formulierung sorgfältig auflösen; die Ver-
wendung von Flachstrahldüsen direkt über den Pflanzen oder dreidüsengabel (1000 l/ha) ist empfehlenswert;  
behandlungszeitpunkt: anfang Oktober; Einregnen ist nicht erforderlich

• Erdbeerknotenhaarlaus: in virusgefährdeten gebieten sollte diese virusübertragende blattlaus unbedingt 
durch ein bis zwei spritzungen im abstand von ca. 3 Wochen im september bekämpft werden (s. tab. 29)

• Spinnmilben: bekämpfung bei starker Vermehrung im spätsommer mit einem akarizid sinnvoll; u.a. zu emp-
fehlen bei beständen, die für eine Verfrühung (Vlies, Folie) vorgesehen sind

• Rot- und Weißfleckenkrankheit: anfällige sorten im herbst bzw. Frühjahr vor der blüte behandeln (s. tab. 28)
• Erdbeermilben: bei Verwendung von befallsfreiem Jungpflanzenmaterial und im einjährigen anbau kaum 

ein Problem

Vorblüte
beim sichtbarwerden der blü ten-
anlagen im herz

bei entfalteten blütenständen; aber 
noch geschlossenen blüten

• Gnomonia-Fruchtfäule: bei nasskaltem Wetter und empfindlichen sorten eine spritzung mit z.b. score
• Phytophthora-Fruchtfäule (Lederbeerenfäule): gegen diese Krankheit ist derzeit kein Mittel ausgewiesen
• Eckige Blattfleckenkrankheit: im Freiland sind hierfür derzeit keine kupferhaltigen Mittel zugelassen
• Erdbeerblütenstecher: bei frühem auftreten ist durch eine spritzung mit Karate Zeon eine befallsminderung 

möglich; bekämpfung nur bei starkem befallsdruck erforderlich; gleichzeitig wirksam gegen Blattläuse und 
Wicklerraupen (Karate Zeon kann spinnmilben fördern!), v.a. bei späten sorten wichtig (z.b. Malwina)

• Spinnmilben: bei auftreten im Frühjahr wird aus Rückstandsgründen die bekämpfung vor blühbeginn empfohlen

Blüte • Eckige Blattfleckenkrankheit: im Freiland sind hierfür derzeit keine kupferhaltigen Mittel zugelassen 
• Fruchtfäulen: je nach Witterungsverlauf können ab blühbeginn 2–4 spritzungen erforderlich sein (z.b. bo-

trytis); zur Resistenzvorsorge verschiedene Wirkstoffe verwenden und keine behandlungen nach der blüte 
durchführen (z.b. luna sensation, switch)

• Thripse: bei befall Karate Zeon; nicht mit azolfungiziden (topas, systhane 20 EW, score) mischen!

Kurzvorernte / Ernte • Erdbeerlaufkäfer: beim ersten auftreten wird die ablenkungsfütterung mit sojaschrot empfohlen
• Schnecken: schneckenkorn auf Metaldehyd- und Eisenphosphat-basis hat keine Wartezeit und schont die nützli-

chen laufkäfer; schneckenköder je nach anwendungsbestimmungen nicht breitwürfig, sondern nur zwischen den 
Reihen ausbringen (Randstreifenbehandlung ist sinnvoll, um die Einwanderung von nachbarflächen zu verhindern)

• Kirschessigfliege: nebenwirkungen von Karate Zeon sowie aktuelle Warndiensthinweise beachten

Nachernte
unmittelbar nach der Ernte (bei 
zweijähriger Kultur)

• Blattläuse: wenn die Pflanzen nach dem abmulchen wieder neu durchtreiben, können bei befall 1-2 sprit-
zungen zur bekämpfung erforderlich werden (s. tab. 29)

• Erdbeermehltau: bei bedarf behandlungen mit z.b. Fortress 250, systhane 20 EW, talendo oder topas im 
abstand von 7-10 tagen; zur Resistenzvorbeugung ist ein Wechsel der Wirkstoffgruppen zu empfehlen

 Erdbeerfruchtfäulen
neben den Früchten können von den Frucht-
fäuleerregern auch andere Pflanzenteile (z.b. 
blätter, ausläufer, Rhizome) befallen werden. Zur 
befallsminderung haben sich eine Vorblüten-
behandlung (zum schieben der blütenstände) 
und drei Blütenbehandlungen (blühbeginn, 
Vollblüte und abgehende blüte) im abstand von 
ca. 7 tagen bewährt. da vor allem die Gnomonia-
Fruchtfäule bereits vor dem blühbeginn infizieren 
kann, muss bei mit Vlies oder Folie verfrühten 
beständen beim schieben der blütenstände 
geöffnet und behandelt werden. bei spätfrost-
gefahr oder aus arbeitswirtschaftlichen gründen 
wird das z.t. nicht durch  geführt. durch spätere 
behandlungen können die zu beginn versäumten 
Maßnahmen nicht ausgeglichen werden. 
Grauschimmel (Botrytis cinerea) überwintert an 
befallenen, abgestorbenen Pflanzenteilen. die 
neuen infektionen finden hauptsächlich während 
der blüte in nässeperioden ab temperaturen 
von 5°C statt. Vor allem bei feuchter Witterung 
während der Fruchtreife kann es zu hohen Er-
tragsausfällen kommen. im tunnelanbau ist das 
Lüften entscheidend für den botrytis-befalls-
druck, d.h. bei sonnenschein muss mehrere 
stunden pro tag gelüftet werden, um die Kon-

denswasserbildung zu verringern. neben den 
blüteninfektionen sind Kontaktfäulen möglich, die 
bei benachbarten Früchten und bei bodenkontakt 
entstehen. durch das Einlegen von stroh und die 
Verwendung von Folien (anbau auf dämmen) 
kann dies vermindert werden.
Zur vorbeugenden botrytis-bekämpfung werden 
die in tab. 9a genannten blütenbehandlungen 
empfohlen. Zusätzliche behandlungen kurz vor 
der Ernte bringen keine deutliche Wirkungs- 
steigerung. sie erhöhen die Resistenzgefahr, 
wenn bereits infizierte Früchte behandelt werden. 
switch hat sich als breit und gut wirksames Mittel 
bewährt. alle anderen Fungizide gegen Frucht-
fäulen wirken speziell gegen einzelne Erreger 
und sollten deshalb entsprechend kombiniert 
ausgebracht werden. da für mehrere Fungizide, 
v.a. aus der gruppe der strobilurine, eine erhöhte 
Resistenzgefahr besteht, sollten sie im Wechsel 
eingesetzt werden. untersuchungen beweisen 
die Minderwirkung.
die durch Pil ze der gattung Colleto tri chum her-
vorgerufene Krankheit An thrak nose verursacht 
an den befallenen Früchten kreisrunde, zunächst 
hellbraune, später schwarz werdende, leicht ein-
gesunkene Flecken. die Flecken vergrößern sich 
rasch, bis zu letzt die Früchte gänzlich mumifi ziert 
sind. besonders hoch ist die infektions- und aus-

Resistenzmanagement
das Resistenzmanagement ist ein wichtiger 
bestandteil des integrierten Pflanzenschutzes. 
danach sollen nach Möglichkeit Wirkstoffe oder 
Verfahren mit unter schied licher Wirkungsweise 
eingesetzt werden, an statt nur auf eine Wirk-
stoffgruppe zu setzen. durch das zunehmende 
auftreten von Resistenzen, z.b. des Botrytis-
Erregers, ist das für den Erdbeeranbau von 
besonderer bedeutung. behandlungen deshalb 
im Vorjahr nur mit Fungiziden durchführen, 
die im Folgejahr nicht für die Fruchtfäulebe-
kämpfung vorgesehen sind. dabei auf die 
Wirkstoffgruppen achten, z.b. die Fungizide 
Flint, Ortiva, discus gehören zur gruppe der 
strobilurine und erhöhen alle in gleichem Maß 
das Resistenzrisiko.
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und pikierte Ware wird nach dem aus  pflanzen zu 
einem geringe ren Prozentsatz von der Rhizomfäu-
le infiziert. der Pilz zerstört bei be fal le nen Pflanzen 
das Rhizom, das sich dunkelrot verfärbt. stärker 
befallene Pflanzen sterben noch im Pflanz jahr, in 
schwächer befallenen Pflanzen stoppt da gegen 
mit dem Ein setzen kühlerer temperaturen das 
Wachstum des Pilzes. die Pflanzen erholen sich 
scheinbar wieder, sterben dann aber meist im 
folgen den Frühjahr ab.
im gegensatz zur Rhizomfäule erfolgen infek tio-
nen durch die Rote Wurzelfäule erst mit Einsetzen 
kühlerer Witterung, i.d.R. anfang bis Mitte Okto-
ber. Kranke Pflanzen er kennt man im Frühjahr 
und Frühsommer am gestauch ten Wuchs mit 
kleinen, kurzgestielten blättern und an der oft 
bläulich-grünen Farbe der jungen blätter. ältere 
blätter verfärben sich im herbst häufig rötlich, 
gelblich oder bräunlich und es werden nur wenige 
ausläufer gebildet. die seitenwurzeln sind zuerst 
zerstört, auch die hauptwur zeln verfaulen von der 
spitze her. sie bekommen dadurch ein ratten-
schwanzähnliches aussehen. auf sandböden 
kön nen diese Wurzel symptome sehr schwach 
ausgeprägt sein. die namensgebende rötlich-
braune Verfärbung des Zen tral zylinders der Wur-
zeln, die auch noch im gesund erscheinenden 
teil der hauptwurzeln zu sehen ist, tritt vor allem 
im herbst bis Frühjahr auf. Je nach befallsstärke 
welken, kümmern oder vertrocknen die Pflanzen. 
befalle ne Flächen sind durch die im boden lange 
haltbaren dauer sporen auf viele Jah re verseucht. 
die sorte Elsanta ist hochanfällig. sorten mit Re-
sistenz gegen verschiedene Rassen des Erregers 
werden angeboten. auch bei diesen sorten sind 
bei befallsdruck vorbeugende bekämpfungs  maß-
nahmen sinnvoll. 
Vorbeugende Maßnahmen sind der bezug von 
kontrollierten gesunden Jungpflanzen und der 
anbau auf böden mit guter Wasserführung. 
letzteres kann durch tiefenlockerung, anbau 
auf dämmen, humus versorgung, entsprechende 
gründüngung, Verwen dung von breitreifen u.a. 
positiv beeinflusst werden.
Für die chemische bekämpfung der beiden Krank-
heiten ist die tauchbehandlung z.b. mit dem Mittel 
aliette Wg zugelassen. Eine bandbe handlung im 
herbst gegen die Rote Wurzelfäule ist ebenfalls 
möglich. die vom amtlichen Pflanzenschutzdienst 
erarbeiteten be kämp fungsverfahren der tauch- 
oder der band behand lung bieten bei sorgfältiger 
beachtung der an wendungshinweise und des 
an wendungs zeit punktes einen ausreichenden 
schutz vor infektio nen durch die Rhizomfäule 
und die Rote Wurzelfäule (Einzelheiten s. tab. 
9a und tab. 28). 

 Schwarze Wurzelfäule und Verti cil li umwelke
die Schwarze Wurzelfäule wird als sog. 
Komplexkrankheit von mehreren pilzlichen Er-
regern (Pythium spp., Rhizoctonia spp. u.a.) 
verursacht. ungünstige bodenverhältnisse und 
Wurzelnema toden fördern die infektionen. durch 
ihre saug tätigkeit schaffen die bodennematoden 
Eintrittspforten. typisch für den befall sind küm-
mernde Pflanzen mit kleinen blättern. an den 
hauptwurzeln läßt sich die Rhizodermis (äußere 
Wurzelhaut) mit den Fingernägeln leicht abziehen, 
während der Zentralzylinder noch gesund ist. sind 
nematoden beteiligt, können durch einen dreimo-
natigen anbau von nema to den feind pflanzen, wie 
z.b. Tagetes patula in Mischung mit T. erecta (je 3 
kg/ha), einige freilebende Wur zelnematodenarten 
(z.b. Pratylenchus sp.) gut bekämpft werden.
bei Verticilliumbefall welken an warmen, trocke-
nen tagen zunächst die äußeren, älteren blätter, 
während die gestauchten jüngeren blätter noch 
länger grün bleiben. bei feuchter Witterung ist 
eine gewisse Erholung der befallenen Pflanzen 
möglich. der befall tritt im bestand unregelmäßig 
an einzelnen Pflanzen oder nesterweise auf. Fri-
gopflanzungen und Erdbeerkulturen auf däm men 
mit Mulchfolie sind stärker anfällig. Eine direkte 
bekämpfung ist nicht möglich. Mehrjährige be-
kämp fungsversuche mit Kalkstickstoff, solarisation 
und biologischer bodendesinfektion wirkten nicht 
ausreichend.

 Schädlinge

 Spinnmilben
besonders auf leichten, warmen böden und im 
tunnelanbau ver ursachen spinnmilben (Tetra-
nychus urticae) erhebliche Probleme während 
der Ernte. insbesondere bei zur Verfrühung 
vorgesehenen beständen empfiehlt sich eine 
spät sommer behandlung, da im Frühjahr die über -
winternden spinnmilben unter dem am boden 
liegenden altlaub selbst bei gründlicher spritzung 
nur unzureichend erfasst  werden. 
im Zeit raum kurz vor der blüte sollten gefährdete 
Flächen unbedingt nochmals auf befall kontrolliert 
werden (schadensschwelle 10-20 % befallene 
blätter, mindestens 50 blätter kontrollieren). Für 
den gewächshausbereich (glashaus, tunnel) ist 
die ansiedlung von Raubmilben (Phyto seiulus 
persimilis) eine alternative (betreuung durch 
die beratung ist sinnvoll). akarizide s. tab. 30.

herbst sind Welkeerschei nungen an scheinbar 
gesundem laub möglich. der Pilz hat in diesen 
Fällen die blattbasis infiziert. das absterben 
und Ver mor schen des basalen gewebes der 
blattstiele und das Welken führen zum absterben 
des laubes.
bekämpfungsmaßnahmen gegen Colletotrichum-
Frucht  infek tionen sind nach den bisherigen Erfah-
rungen nur vorbeugend durch den Einsatz oder 
Zusatz von Ortiva, Flint oder switch (alle auch für 
den Einsatz im geschützten anbau zugelassen) 
bei der Botrytis-bekämpfung erfolg ver  sprechend. 
Weitere Erdbeerfruchtfäulerreger sind Phytoph-
thora cactorum (Lederbeerenfäule) sowie Mucor 
spp. und Rhizopus spp. (Köpfchenschimmel).

 Rhizomfäule und Rote Wurzelfäule
Zwei Phytophthora-arten verursachen im Erdbeer-
anbau immer wieder Pflanzenausfälle, vor allem 
auf langjährig genutzten Flächen: die Rhizomfäule 
(Phytoph thora cactorum) und die Rote Wurzel-
fäule (Phyto phthora fragariae var. fragariae). 
daneben kann auch Verti cilliumbefall ursache 
für solche bestandsgefährdenden ausfälle von 
Erdbeerpflan zen sein.
hauptinfektionszeit für die Rhizomfäule sind die 
sommermonate Juli und august. der Erreger kann 
nur über frische Wunden in die Erdbeerpflanze 
ein dringen, und zwar häufig über den stolonen-
stummel (Rankenstummel), zum teil auch über 
Wachs tumsrisse. hohe temperaturen und stress  
durch Wasser mangel begün stigen zusätzlich die 
infek tio nen. gesunde, gut bewur zel te, ge topf te 

Tabelle 9b: Erdbeeren – Pflanzenschutzmaßnahmen im Gewächshaus (Geschützter Anbau siehe Kasten S. 18)
bis zur Errichtung der Folientunnel können die Erdbeeren wie Freilanderdbeeren behandelt werden (s. tab. 9a).

Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Schieben der Blütens-
tände

• Mehltau: bei sehr anfälligen sorten, z. b. lambada, sollte vorbeugend eine behandlung (z.b. Kumulus Wg, Fortress 
250) erfolgen

ab 5 neuen Blättern • Eckige Blattfleckenkrankheit: bei Feststellung von befall kann zur vorbeugenden bekämpfung Funguran (max. 1 kg/ha) 
eingesetzt werden; behandlungen im abstand von 7 tagen wiederholen (max. 4 anwendungen bis Ende der blüte)

Kurz vor Blühbeginn • Blattläuse: da im geschützten anbau eine Massenvermehrung von blattläusen mit starker honigtaubildung erfolgen kann, 
muss schon frühzeitig bekämpft werden (z.b. Calypso, Pirimor granulat oder Plenum 50 Wg (b1)); nützlingszuchten auf 
getreide in töpfen werden empfohlen

• Spinnmilben: auch spinnmilben finden im geschützten anbau ideale Vermehrungsbedingungen, eine bekämpfung ist 
z.b. mit Floramite 240 sC oder mit Vertimec (aufbrauchfrist 30.6.2015) möglich

• Mehltau: bei anfälligen sorten erneut Kumulus Wg bzw. Fortress 250 einsetzen

Blühbeginn • Fruchtfäulen: trotz geringerer bedeutung im geschützten anbau ist eine vorbeugende bekämpfung (Ortiva) wichtig, da 
in unbeheizten Folientunneln die luftfeuchtigkeit häufig sehr hoch ist (unbedingt ausreichend lüften)

• Spinnmilben: für eine biologische bekämpfung der spinnmilben hat sich die ansiedlung von Raubmilben (Phytoseiulus 
persimilis; 5/m²) bewährt; eine intensive befallsüberwachung ist zwingend notwendig

Vollblüte • Fruchtfäulen: ca. 2 behandlungen z.b. mit switch (Mehltau-nebenwirkung ausnutzen) durchführen 

Vor Erntebeginn • Nacktschnecken: als Zwischenreihenbehandlung bei bodenkulturen z.b. sluxx (7 g/m²) oder delicia schnecken-linsen (0,6 g/m²)
• Kirschessigfliege: nebenwirkungen von Karate Zeon sowie aktuelle Warndiensthinweise beachten

Colletotrichumfäule an Erdbeere (Foto A. Fried)
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Erdbeeren
Tabelle 9c: Erdbeeren – Pflanzenschutzmaßnahmen in der Vermehrung
intensiver Pflanzenschutz in Vermehrungsflächen vermindert die Maßnahmen in der Ertragsfläche. alle Mittel, die in Ertragsanlagen zugelassen 
oder genehmigt sind, können auch in der Vermehrung eingesetzt werden.

Zeitpunkt Wichtige Pflanzenschutzmaßnahmen
Jungpflanzenbehandlung  
Warmwasser-Entseuchung

• Erdbeermilben und Blattläuse sowie Blatt- und Stängelälchen: Entseuchung von unbewurzelten Erdbeer-
jungpflanzen (Pikierlinge) in einer Warmwasseranlage als derzeit einzige Möglichkeit zur Produktion von Erd-
beermilben- und blattälchen-freiem Pflanzmaterial

Sommerspritzungen
(Pflanzjahr: Mutterpflanzen)

• saugende/beißende Insekten: bei auftreten s. tab. 29 
• Erdbeermilben (s. tab. 29): gegen Spinnmilben z.b. Masai, apollo, Floramite 240 sC 
• Erdbeermehltau: bei für infektionen günstiger Witterung spritzungen im abstand von ca. 7 tagen durchfüh-

ren; um eine Resistenzentwicklung vorzubeugen, zwischen den Wirkstoffgruppen wechseln (s. tab. 28) 
• Colletotrichum: vorbeugend gegen neuinfektion z.b. Ortiva-spritzungen 1 und 3 Wochen nach dem 

Pflanzen

Herbstspritzungen 
september/Oktober

• Rote Wurzelfäule: bandbehandlung anfang Oktober mit aliette Wg (1 g/lfdm in 100 ml Wasser)
• Erdbeerknotenhaarlaus: bei virusübertragenden schaderregern werden vorbeugende behandlungen mit 

Calypso, Pirimor granulat, Plenum 50 Wg oder Karate Zeon empfohlen. behandlungen sind durch Kontrollen 
zu überprüfen

• Rot- und Weißfleckenkrankheit: Einsatz von dithane neotec und score möglich

Frühjahrsspritzungen
ab Wachstumsbeginn

• Gnomonia-Blattflecken: beginn mit zwei Fungizidspritzungen (z.b. score, s. tab. 28); bei gefahr von infek-
tionen durch Colletotrichum sp. vorzugsweise Ortiva oder Flint einsetzen

Sommerspritzungen
Erntejahr: ab Mitte Juni bis zur 
Jungpflan zenernte

• Erdbeermehltau: ab Mitte Juni vorbeugende spritzungen
• Spinnmilben: kontrollieren und bei befall bekämpfung mit akariziden
• Blattläuse: bekämpfung nach Kontrollen durchführen
• Freifressende Schmetterlingsraupen: auf Vermehrungsflächen ist Mimic (1 l/ha, max. 2 beh.) ausgewiesen

Nur für Vermehrungsanlagen ist Mimic gegen freifressende Schmetterlingsraupen genehmigt (2 behandlungen/saison, 1,0 l/ha, gewäs-
serabstand siehe gebrauchsanleitung) 

 Erdbeermilbe
Vor allem in mehrjährigen beständen können 
die Erdbeermilben (Tarsonemus pallidus fraga-
riae) durch ihre saugtätigkeit an den jüngsten 
herzblättern Kräuselungen verursachen, die bei 
starkem befall einen bräunlichen Farbton haben. 
blattunterseits fehlen an den stärker geschädigten 
Zonen die blatthaare nahezu vollständig. 
nur unter starker Vergrößerung (mind. 15-
fach) können die sehr kleinen, nur etwa 0,25 
mm langen, flachen Milben entdeckt werden. 
sie sind oval, glasig und sitzen zusammen mit 
ihren ovalen, relativ großen Eiern zwischen den 
blatthaaren. befruchtete Weibchen überwintern 
in Rhizomnähe. bei Wachstumsbeginn im Früh-
jahr beginnt die Eiablage auf den jüngsten, noch 
geschlossenen herzblättern. unter optimalen 
bedingungen legt ein Weibchen ca. 90 Eier, von 
denen sich ca. 80 % wieder zu Weibchen entwi-
ckeln. die höchsten Populationsdichten werden 
im Juni und im september erreicht. 
die Erdbeermilbe ist aufgrund ihrer versteckten 
lebensweise und ihrer hohen Vermehrungs-
rate nur schwer bekämpfbar. Eine biologische 
bekämpfung mit Raubmilben (z.b. Amblyseius 
cucumeris) ist möglich, jedoch teuer. da die 
Erdbeermilben vom Vermehrungsbeet mit Jung-
pflanzen verschleppt werden, kommt der über-
wachung der Vermehrungsbestände eine große 
bedeutung zu. Eine heißwasserbehandlung 
von Pikierlingspflanzen führt zur Milbenfreiheit. 
derzeit erfolgt die bekämpfung in erster linie 
mit Vertimec (aufbrauchfrist 30.06.2015) mit 
hoher Wassermenge unter Verwendung der 
dreidüsengabel. 

 Erdbeerblütenstecher
Mit Zunahme der einjährigen Kulturführung bei 
Erdbeeren kann der Erdbeerblütenstecher 
(Anthonomus rubi) höhere schäden verursachen. 
Während bei zweijährigen Pflanzen durch aus 
ein ausfall bis zu 20 % der Knospen durch den 
ausgleich über die Fruchtgröße tole rierbar ist, 
können bei einjährigen Kulturen und vor allem 
bei terminkulturen schon 5-10 % geknickter 
Knospen einen erheblichen schaden darstellen. 

da der schädling oft erst nach blühbeginn in die 
Erdbeeranlagen einfliegt, kann in regelmäßig 
befallenen anlagen in der blüte die nebenwir-
kung von Calypso oder dem Pyrethroid Kara te 
Zeon zur befallsminderung genutzt werden. bei 
hohem befallsdruck und wenn die Einwanderung 
über einen längeren Zeitraum anhält, ist der 
bekämpfungserfolg nicht immer zufriedenstel-
lend. der Einsatz von Pyrethroiden fördert die 
Entwicklung von spinnmil ben. der Käfer schädigt 
auch himbeeren.

 Erdbeerlaufkäfer
der Erdbeerlaufkäfer (Harpalus rufipes u.a.), 
der aufgrund seiner räuberi schen lebens weise 
vorwiegend ein nützling ist, schä digt gelegent-
lich durch das abfressen der samen von der 
Erdbeer frucht. um ihn nicht zusammen mit 
weiteren nützlichen laufkäfern abzutöten, ist 
die ablen kungsfütterung mit einem soja schrot -
kö der möglich. dazu werden 1-2 kg soja schrot/
ar zwi schen den Reihen ausgestreut. da der 
Käfer über wiegend ein Fleischfresser ist, nimmt 
er das soja schrot lieber an, wenn man es vor 
dem aus  streu en mit Fleischbrühe (brühwürfel, 
suppen wür ze) an feuchtet. den Köder aus  streu -
en, sobald erste schäden festgestellt werden.

 Thripse
Vor allem beim Erdbeeranbau in terminkulturen 
im geschützten anbau und bei remontierenden 
sorten haben die schäden durch thripse an 
Erdbeerfrüchten zugenommen. die geschädigten 
Früchte sind kleiner und haben zwischen den 
nüsschen deutliche saugschäden. als Verursa-
cher kommen mehrere nur im labor unterscheid-
bare arten in Frage. Meist ist der befall in der 
ersten Jahreshälfte bei Freilandkulturen gering, 
nimmt aber in den sommermonaten stark zu. bei 
verfrühten beständen kann der befall schon im 
Mai stark ansteigen. Mit visuellen Kontrollen an 
den blüten kann die befallsentwicklung in den 
beständen überwacht werden. deutliche schäden 
treten meist erst auf, wenn mehr als 10 thripse 
pro blüte gefunden werden. 

 Schnecken
in feuchten Frühjahren vermehren sich Weg- und 
ackerschnecken stark und schädigen reifende 
Früchten erheblich. Zur bekämpfung sind eine 
Reihe von Mitteln zugelassen. Metaldehyd-
haltige Mittel und Mittel auf Eisenphosphat-
Basis sluxx haben keine Wartezeit, sluxx und 
delicia schnecken-linsen können auch im 
gewächshaus verwendet werden. Mittel auf 
Methiocarb-Basis sind nicht mehr zulässig. 
um ein anhaften an den Früchten zu vermei-
den, dürfen Köder z.t. nicht breitwürfig über 
die Fläche, sondern nur zwischen den Reihen 
ausgestreut werden. 
bei Erdbeerbeständen, die an grünland grenzen, 
hat sich die bandförmige ausbringung am Rand 
der Kultur bewährt.

Thripsbefall an Erdbeere (Foto A. Fried)

die Applikationstechnik hat im Erdbeeran-
bau eine große bedeutung. die vollständige 
benetzung aller Pflanzenteile wird durch ei-
nen ausreichenden Wasseraufwand (mind. 
1000 l/ha bei voller belaubung) und z.b. die 
Verwendung von dreidüsengabeln erreicht.
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Schalenobst

Maßnahmen in allen 
Obstkulturen

 Abwehr von Vogel schä den
Vogelfraß kann im Obstbau erhebliche Ertragsaus-
fälle verursachen. gegen fruchtschädigende Vögel 
im steinobst (z.b. stare) zur Kirschenzeit und im 
Kernobst (verschiedene Vogelarten) helfen mit 
wechselndem Erfolg Vogelscheuchen, greifvoge-
lattrappen und akustische abschreckungen (z.b. 
greifvogelschreigeräte, schreckschussgeräte). 
Mehr oder weni ger gewöhnen sich die Vögel an 
diese abwehr methoden. akustische Vogelabwehr-
geräte sind in der nähe von Wohn ge bieten nur 
eingeschränkt oder gar nicht an wend   bar (Ruhe-
störung!). Kurzzeit wir kung haben auch flatternde 
schreck   bänder und glitzernde Folien strei fen (nach 
der Ernte sofort ent fer nen). bei über dach ten anlagen 
wird emp foh len, Vogel schutz netze zur seitenabde-
ckung zu verwenden.
der Einsatz von optischen Vogelabwehrgeräten, wie 
greifvogel- und heliumdrachen, kann ebenfalls zu 
einer Minderung der schädigung führen.

 Schutz vor Wildverbiss
Wildschadenverhütungsmittel basieren z.b. 
auf Quarzsand oder blutmehl und wirken als 
Repellent gegen Wildverbiss. in allen Obstkultu-
ren sind Wildstopp, proagro Wildverbissschutz, 
Certosan, Morsuvin, Wöbra, proagro schäl- und 
Fraßstopp zugelassen. 
Verbiss- und Fegeschutzspiralen: als Einzel-
schutz für Jung bäume. nach dem Winter wegen 
der gefahr von Rindenschäden abnehmen!
Drahthosen: nach einigen Jahren entfernen, 
um Einwachsungen zu vermeiden.
Einzäunung: bester schutz ist ein „wildsi-
cherer“ Zaun. 
Schnittholz in den Fahrgassen wirkt als ablen-
kungsfutter für hasen und Kaninchen, wenn 
diese sich trotz Vorsichtsmaßnahmen in der 
anlage aufhalten. 

 Abwehr von Mäuseschä den

 Vorbeugende Maßnahmen
Baumstreifen vor allem im herbst und Win-
ter frei von unkraut und gras halten, um den 
Mäusen die „deckung“ zu nehmen. daher 
sind Fahrgassen auch im herbst nochmals 
zu mulchen. Fallobst ist zügig aus der anlage 
zu entfernen.
Mit Sitzstangen können greifvögel und mit 
nistkästen turmfalke und schleiereule geför-
dert werden. andere natür liche Feinde sind 
z.b. Wie sel, Fuchs, in hofnähe auch Katzen 
und hunde.
Drahtkörbe können Jungbäume über Jah-
re sicher vor Wühlmausfraß schützen. sie 
kommen vor allem in steinobst-, aber auch 
in Kern obst anlagen in Frage. im handel sind 
verschiedene Formen erhältlich, man kann sie 
aber auch selbst herstellen.
bei einer Barrieren-Abschirmung müssen die 
in der abgegrenzten Obstfläche vorhandenen 
Mäuse be kämpft werden, da die barriere ledig-
lich die erneute Zuwanderung in die sanierte 
Fläche verhindert.
Zur Ver grä mung von Wühlmäusen ist Prontox-
Wühlmausgas in allen Kulturen langfristig zu-
gelassen. die Zulassung anderer Präparate auf 
Calciumcarbidbasis läuft zum 30.09.2015 aus.

Schalenobst
 Bakterienbrand an Walnuss

Walnüsse werden häufig vom bakterienbrand 
(Xanthomonas juglandis) befallen. auf den blättern 
entstehen wässrige, eckige Flecken, die sich ver-
bräunen und von einem helleren Rand umgeben 
sind. stark befallene blätter werden abgestoßen. 
auch unverholzte triebe und Früchte können be-
fallen werden. auf der grünen Fruchtschale bilden 
sich schwarzbraune, wässrige Faulstellen, die bis 
zum Kern vordringen und diesen unter schwarz-
färbung einsinken lassen. befallene nüsse fallen 
vorzeitig ab. 
der Erreger überwintert in Knospen und bodenla-
gernden blättern und verursacht im zeitigen Früh-
jahr bei nässe neuinfektionen. Pflanzenschutzmittel 
sind gegen die Krankheit derzeit nicht zugelassen.

 Marssonina- u. Colletotrichum an Walnuss
an der Walnuss treten zwei pilzliche schaderre-
ger auf. die Marssonina-Krankheit (Gnomonia 
leptostyla) verursacht auf den blättern braune, 
eckige Flecken, die miteinander verschmelzen, 
nachdunkeln und sich zum teil aus dem blatt-
gewebe lösen. an der blattunterseite bilden sich 
kreisförmige sporenlager. die starken sommer- und 
herbstniederschläge 2014 führten bei starkem 
laubbefall teilweise zur vorzeitigen Entlaubung 
der Walnussbäume. auch die Früchte werden 
befallen. auf der grünen Fruchtschale bilden sich 
schwärzliche Flecken, die im gegensatz zum bak-
terienbefall trocken bleiben und in der Regel nicht 
bis zum nusskern vordringen.
bei Colletotrichum-befall (Colletotrichum gloeospo-
rioides) bilden sich auf den blättern und Früchten 
grau-braune Flecken, die häufig einen rötlichen 
Rand aufweisen. auf dem abgestorbenen, braunen 
gewebe entstehen Konidien, die sich bei Regen im 
bestand ausbreiten. da diese Krankheit zusammen 
mit dem bakterienbrand und der Marssonina-Krank-
heit vergesellschaftet auftreten kann und ähnliche 
schadsymptome ausbildet, sind diese Krankheiten 
am Walnussbaum nicht sicher zu unterscheiden. Zur 
bekämpfung dieser pilzlichen Erkrankungen sind 
keine Pflanzenschutzmittel ausgewiesen.

 Walnussfruchtfliege
die Walnussfruchtfliege (Rhagoletis completa) brei-
tet sich in süddeutschland weiter aus. an befallenen 
bäumen verursacht sie starke Fruchtschäden. 
diese aus nordamerika stammende Fliege ist mit 
der heimischen Kirschfruchtfliege verwandt. sie ist 
etwas größer und kann, wie diese, mit gelbtafeln 
überwacht werden. ihr Flug erstreckt sich in der 
Rheinebene von Mitte Juli bis Ende september. 
nach Eiablage und larvenschlupf zerfressen die 
larven (Maden) die grüne schale der reifenden 
nüsse und verlassen diese nach 3-5 Wochen, um 
sich im boden zu verpuppen.

befallene nüsse färben sich schwarz und werden 
schmierig. die schale löst sich nicht mehr von der 
nuss, die nicht mehr vermarktungsfähig ist. Ver-
wechslungsgefahr besteht mit den symptomen des 
bakterienbrandes und der Marssoninakrankheit. 
Zur bekämpfung ist Mospilan sg ausgewiesen 
(s. tab. 20).

 Monilia u. Bakteriosen an Haselnuss
in älteren haselnussanlagen tritt zunehmend befall 
durch Monilia spp. auf. bei feuchter Witterung und 
engen Pflanzabständen kann diese Moniliakrankheit 
die unreifen Früchte befallen. dabei bilden sich an 
Fruchtschale und hüllblättern größer werdende 
braune Flecken, die die Frucht schädigen. Ferner 
wurden in süddeutschland zwei bakteriosen fest-
gestellt, die nicht austreibende Knospen, welkende 
blätter und absterbende triebe verursachen. Eine 
chemische bekämpfung dieser Krankheiten ist 
derzeit nicht möglich.

 Haselnussbohrer
der haselnussbohrer (Curculio nucum) ist der wich-
tigste schädling an haselnüssen, der bei starkem 
auftreten einen erheblichen Ertragsausfall verursa-
chen kann. die hellbraunen Rüsselkäfer erscheinen 
ab Mai. die Weibchen bohren nach dem Reifungsfraß 
zur Eiablage ein loch in die weichschalige Frucht, 
das meist vollständig vernarbt. die weißliche larve 
lebt im Fruchtinneren und zerfrisst den nusskern. 
am Ende ihrer larvalentwicklung von 4-5 Wochen 
verlässt die larve durch ein ca. 2 mm großes loch in 
der schale die Frucht und überwintert in den oberen 
bodenschichten. Meist wird die geschädigte Frucht 
vorzeitig abgestoßen. die verschiedenen haselnuss-
sorten zeigen gegenüber dem haselnussbohrer eine 
unterschiedliche anfälligkeit. 
der schädling lässt sich ab Mai durch Klopfproben 
feststellen. Eine bekämpfung sollte ab Juni nach 
dem hauptschlupf der Käfer und vor beginn der 
Eiablage erfolgen. Zur bekämpfung ist Calypso 
ausgewiesen (s. tab. 20). 

 Haselnussgallmilbe
im Winter sieht man an den trieben der haselnuss 
gallenartig angeschwollene Rundknospen, die sich 
im Frühjahr aufspreizen und später vertrocknen. 
in diesen Rundknospen überwintern haselnuss-
gallmilben (Phytoptus avellanae), die nach dem 
austrieb die alten Knospen verlassen und in neue 
Knospen eindringen. befallen werden blatt- und 
blütenknospen. die gallmilben vermehren sich im 
Knospeninneren und lassen durch ihre saugtätigkeit 
die befallenen Knospen anschwellen. im herbst 
kann eine weitere auswanderung und nachfolgend 
wieder Knospenvergallung eintreten.
Ein ausbrechen der Rundknospen vor der Migrati-
onsperiode der gallmilben kann den befallsdruck 
senken, soweit dies in größeren Ertragsanlagen 
durchführbar ist. Eine chemische bekämpfung 
der haselnussgallmilbe ist zur Zeit nicht möglich.

Walnussfruchtfliegenbefall (Foto P. Epp)

Marssonina -Blattbefall an Walnuss (Foto J. Hinrichs-Berger)
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 Direkte Bekämpfung
Wühlmäuse
Fang mit Fallen ist vor allem bei feuch ter Wit-
terung ganzjährig, außer bei schnee und Frost, 
möglich. das richtige Fallen stellen sollte am 
be sten von erfahrenen Fängern gezeigt werden 
(Fang kurse). suchstab und grabmesser sind 
un be dingt erforderlich. Es sind verschiedene 
Fallentypen erhältlich, z.b. „bayerische draht-
falle“, „Wühlmaus-Fänger“ und die beidseitig 
fängige „topcat-Falle“.
Phosphorwasserstoff entwickelnde Be ga-
sungs  mittel gegen Wühlmäuse: Für den Erwerb 
und die anwendung ist gemäß der gefahrenstoff-
verordnung ein befähigungsschein erforderlich. Zu 
beachten ist: anwendung nur auf freien Flächen, 
nicht in der nähe von gebäuden, such stab zum 
aufspüren und Öffnen der gänge, hohe giftigkeit 
des Phosphor wasser stoffgases, anwendung nur 
außerhalb von Wasserschutzgebieten!
die Zulassung von Mitteln auf basis Alumini-
umphosphid (z.b. detia- bzw. dgs-Wühl maus-
Killer, Wühlmaus-tod und Wühl mauspille) lief 
zum 31.12.2014 aus. bei den Mitteln auf basis 
von Calcium phosphid ist nur noch Polytanol P 
mit einer anwendung pro Kultur und Jahr zuge-
lassen. Es sollte nicht bei sehr feuchtem boden 
bzw. feuchter Witterung  eingesetzt werden, da 
die Reaktion explosionsartig verlaufen kann. 
die bekämpfungsmethode der Sprengung mit 
Gasgemischen (Rodenator) ist nach bundes-
artenschutzverordnung verboten. 

Köder (Fraßgifte) auf Zinkphosphidbasis:
 – Köder zum Einbringen in die gänge sind z.b. 
Wühlmausköder arrex, Wühlmausköder Wu-
elfel (verdeckte ausbringung).

 – Formköder: zum auslegen in gänge per hand 
oder mit scher mauspflug (1 stück je 3–5 m 
ganglänge) oder in Köderstationen (jeweils 
1 stück): delicia Wühlmaus-Riegel, Ratron 
schermaus-sticks, Wühlmaus-Riegel Cumatan  .

Feldmäuse
Zinkphosphid-Giftgetreide, wie Mäuse-gift wei-
zen segetan, Prontox Mäusegiftweizen, Ratron 
giftlinsen, Ratron-giftweizen u.a., ist gegen die 
Feldmaus einsetzbar. das giftge trei  de ist mit 
legeflinte bei trockener Witterung in die gänge 
einzubringen, damit nicht andere tiere wie Vö-
gel, Wild oder haustiere gefährdet wer den. Es 
ist verboten, gift  ge treide offen oder in Röhren 
auszubringen oder zu streu en!

 Unkrautbekämpfung
Im Baumobst, vor allem im intensiven Kern-
obstanbau, dient die Regulierung des unkrautbe-
wuch ses auf den baumstreifen:
 – der Wachstumsförderung der jungen bäume 
durch ausschaltung von unkräutern und gräsern 
als nährstoff-, Wasser- und lichtkon kurrenten 
in den baumzeilen,

 – dem indirekten schutz der stämme und unter-
lagen vor Rindenpilzen und bakterien wie z.b. 
dem Erreger der Feuerbrandkrankheit, da die 
stammbasis frei und trocken steht sowie

 – dem vorbeugenden schutz vor Mäusen, wenn 
in den baumzeilen die Krautschicht fehlt. die 
Mäuse finden dann wenig oder keine deckung.

Auch im Steinobst, unter Strauchbeeren und 
in Erdbeeren hat die unkrautbekämpfung ihre 
berechtigung und wirtschaftliche bedeutung. 
Vor jeder herbizidanwendung ist zu prüfen, ob 
diese notwendig ist und nicht durch mechanische 
Maßnahmen ersetzt werden kann. Eine übersicht 
der herbizide zur Flächen- und streifenbehandlung 
geben die tabellen 21, 27 u. 31. der Wasser-
aufwand für herbizide beträgt 300 bis 500 l/ha 
behandelte Fläche.

Der Bewuchs im Baumstreifen kann mit den 
der zei tigen herbiziden im Kernobstanbau durch 
folgen de abgestimmte Maßnahmen reguliert 
werden:
1. im Winter (dez./Jan.) behandlung mit Kerb 

Flo gegen gräser,
2. im Frühjahr, wenn ein nicht tolerierbarer un-

krautaufwuchs etwa 20–25 cm hoch ist, ab 
dem ersten standjahr mit z.b. basta oder 
einem gly phosat-Mittel und auf den unkraut-
freien boden stomp aqua und/oder spectrum 
oder Vorox F,

3. im Frühsommer bei ausreichendem Wieder-
aufwuchs mit basta oder (bis Ende Mai) einem 
glypho sat-Präparat (sofern nicht schon im 
Frühjahr ein Mittel mit diesem Wirkstoff ein-
gesetzt wurde). der Zusatz von stomp aqua 
und/oder spectrum ist möglich (bis 40 mm 
Fruchtdurchmesser),

4. im sommer, wenn bis Mitte Juni wegen zu 
gerin gem aufwuchs keine behandlung erfolgt 
ist, kann bei bedarf noch basta ange wendet 
werden (mit abschirmung). Keine anwendung 
von glyphosat mehr, da schäden möglich! 
Wenn keine Problemunkräuter vorhanden sind, 
kann auch eine Wieder be grünung im sommer 
toleriert werden.

Problemunkräuter: Zur behandlung von Pro-
blemunkräutern, wie z.b. ackerwinde, acker-
kratzdistel, stehen reine Wuchsstoffpräparate 
mit dem Wirkstoff MCPa (z.b. u 46 M-Fluid) oder 
das Mischprodukt Kyleo (glyphosat+2,4 d) zur 
Verfügung.

Alternativen zum Einsatz von Herbiziden kön-
nen die im Ökologischen Obstbau gebräuchlichen 
Verfahren sein:
 – die mechanische bekämpfung mit unterschneide-, 
scheiben- und Krümelgeräten,

 – das abdecken mit Rindensubstrat, holzhäcksel 
oder Folie,

 – die thermische bekämpfung mit abflamm- bzw. 
infrarot-technik sowie

 – das Kurzhalten eines vorhanden bewuchses 
mit einem Mulchgerät mit tastarm in älteren 
anlagen.

ihre anwendung hängt von den jeweiligen stand-
ort ge geben heiten und der Witterung ab.

Im Strauchbeerenobst kann Foliengewebe zum 
abdecken des Pflanzstreifens eine zweckmäßige 
alternative  darstellen. diese Möglichkeit zur Redu -
zie   rung des herbizidaufwandes sollte verstärkt 
zur bewuchs re gu lierung einbezogen werden.
Vor dem abdecken der Pflanzstreifen muss der 
boden unkrautfrei sein. Mit der Zeit durchwach-
sende Wurzelun kräuter oder von Fahrgassen 
einwachsendes unkraut können mechanisch oder 
punktuell mit herbiziden unterdrückt werden. Zur 
Punkt- oder Horstbehandlung von unkräutern 
(z.b. ampfer) in Fahrgassen und baumzeilen 
ist neben der Rücken spritze auch das Docht-
streichverfahren zu emp fehlen. hierbei wird 
mit einem docht das herbizid auf die grünteile 
der  Pflanzen gestrichen.

 Applikationstechnik

 Gerätekontrolle
Pflanzenschutzgeräte sind der alterung und dem 
Verschleiß unterworfen. das kann beim ausbrin-
gen der behandlungsflüssigkeit zu gravierenden 
Fehlern wie über- und unterdosierung und man-
gelhafter Verteilung auf den Pflanzen führen. 
dadurch können Misserfolge bei der bekämpfung 
von schaderregern oder phytotoxische schäden 
an den Pflanzen oder überhöhte Rückstände 
auf dem Ernteprodukt auftreten. daher ist auf 
einen gleichmäßigen Flüssigkeitsausstoß und 
ein exaktes arbeiten der düsen zu achten.
Mit inkrafttreten der Pflanzenschutz-geräte-VO 
2013 unterliegen die meisten Pflanzenschutzge-
räte, d.h. Feldspritzen, sprühgeräte, schlauch-
spritzanlagen mit spritzpistolen, luftfahrzeuge 
oder streifenspritzgeräte wie unterstock- oder 
bandspritzgeräte der Prüfpflicht. ausgenommen 
sind lediglich Pflanzenschutzgeräte, die hand- 
oder rückentragbar sind. der Prüfzyklus beträgt 
nach der neuen Regelung 3 Jahre ab dem 06. Juli 
2013, wobei auf der nach erfolgreicher Prüfung 
erteilten Plakette das halbjahr des nächsten 
Prüftermins angegeben ist. die gültigkeit der 
vor dem 06. Juli 2013 erteilten Kontrollplaket-
ten verlängert sich automatisch um 1 Jahr. die 
Gerätekontrolle wird von amtlich anerkannten 
Kontrollbetrieben durchgeführt. die überprüfung 
erstreckt sich auf antrieb, Pumpe, Rührwerk, 
behälter, armaturen, leitungssystem, Filterung, 
düsen und gebläse. auskünfte hierzu erteilen die 
landratsämter und die Kontrollbetriebe.

 Gerätepflege und Reinigung
nach dem Einsatz ist das spritz- oder sprühge-
rät noch auf dem Feld oder in der anlage von 
außen und innen mit klarem Wasser zu reinigen 
und der verdünnte spritzflüssigkeitsrest auf der 
behandelten Fläche zu verteilen.
die innenreinigung muss besonders gründlich 
durchgeführt werden, wenn bei Kulturwechsel eine 
Verschleppung von Pflanzenschutzmitteln auf die 
nachfolgend zu behandelnde Kultur vermieden 
werden muss. selbst bei vollständig leergespritztem 
behälter verbleibt eine Restmenge von rund 1 %, 
wenn keine Reinigung durchgeführt wird. diese 
Menge lässt sich bei Rückstandsuntersuchungen 
problemlos nachweisen. Eine besonders gute 
Reinigung wird erzielt, wenn mit dem zur Verfü-
gung stehenden spül- bzw. Reinigungswasser 
mehrere spülgänge durchgeführt werden. Zur 
arbeitserleichterung und Zeiteinsparung kann das 
Pflanzenschutzgerät mit einer sogenannten konti-
nuierlich arbeitenden innenreinigungseinrichtung 
nachgerüstet werden. diese gewährleistet auch 
bei geringem Wasseraufwand eine besonders 
hohe Reinigungseffizienz. besonders wichtig ist 
in jedem Fall, dass die Reinigung sofort nach dem 
leerspritzen erfolgt, so dass die Pflanzenschutz-
mittel nicht antrocknen können.

Feldmauslöcher (Foto T. Diehl)

Kontinuierliche Innenreinigung (Foto K. Schmidt)
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am Ende der saison sollten Pflanzenschutzge-
räte nach der Reinigung am besten mit einem 
Frostschutzmittel eingewintert werden, das zu-
gleich einen Korrosionsschutz (Pumpe, armatur) 
bietet. dabei sind die Einzelteile auf Verschleiß 
und Fehler zu prüfen. Weitere hinweise siehe 
Merkblatt „sachgerechte Reinigung von Pflan-
zenschutzgeräten“ unter www.ltz-bw.de.

 Mittel- und Wasseraufwand
Kern- und Steinobst
die dosierung von Pflanzenschutzmitteln im 
Kern- und steinobst erfolgt durch die angabe 
des Mittelaufwands in Kilogramm oder liter 
je ha und Meter Kronenhöhe. durch diese von 
der Kronenhöhe abhängige Mengenangabe 
wird der Mittelaufwand an die zu behandelnde 
Obstanlage angepasst. die Mittelmenge wird 
errechnet, indem man die angabe in der ge-
brauchsanleitung des Pflanzenschutzmittels mit 
der Fläche der Obstanlage (in ha) und mit der 
Kronenhöhe (in m) multipliziert. die auf diese 
Weise berechnete Mittelmenge entspricht der 
Zulassung. 
in anlagen mit größeren baumformen sind bei 
unterschreitung des durch die norm vorgege-
benen Mittelaufwandes je nach schaderreger 
und Mittel Wirkungsminderungen nicht auszu-
schließen. Eine Kontrolle und anpassung der 
Mittelmenge an die tatsächliche Kronenhöhe 
der anlage ist daher unerlässlich.
der Wasseraufwand wird weitgehend unabhän-
gig vom Mittelaufwand festgelegt. bei der aus-
bringung im sprühverfahren kann in den meisten 
Fällen mit deutlich geringerem Wasseraufwand 
gearbeitet werden als im spritzverfahren. 
in der Praxis bewährt hat sich ein Wasserauf-
wand, der an die Kronenhöhe angepasst ist und 
zwischen 100 und 250 l/ha und Meter Kronen-
höhe liegt. niedrigere Wassermengen ergeben 
auch bei sehr feintropfiger applikation geringere 
bedeckungsgrade und erhöhen die abdrift deut-
lich. höhere Mengen führen zu abtropfverlusten 
und zu spritzfleckenbildung. bei der Wahl des 
Wasseraufwandes müssen die bedingungen der 
jeweiligen Pflanzenschutzmaßnahme beachtet 
werden (z.b. Witterung, befallsdruck, schador-
ganismus, spritzflecken).

Zur Ermittlung der für eine anlage notwendigen 
Wassermenge wird der Wasseraufwand (in l/ha) 
mit der Fläche der Obstanlage (in ha) multipliziert.

Beerenobst
der standard-Wasseraufwand beträgt bei 
strauchbeeren 1000 l/ha und bei Erdbeeren 
2000 l/ha; er kann je nach alter, Wachstum oder 
schaderreger variieren.

 Druck und Fahrgeschwindigkeit
der optimale druckbereich für die im Obstbau ge-
bräuchlichen düsen liegt zwischen 7 und 10 bar. 
unter- bzw. überschreitungen sind zur Einstellung 
des gewünschten Wasseraufwandes möglich. 
die Fahrgeschwindigkeit sollte 6 km/h nicht 
überschreiten, um eine ausreichende Verteilung 
und Eindringung der behandlungsflüssigkeit im 
bestand zu gewährleisten. die anpassung des 
erforderlichen luftvolumens (weicher luftstrom) 
durch unterschiedliche gebläsedrehzahlen sollte 
ebenfalls berücksichtigt werden.

 Vermeidung von Abdrift bei der Applikation
in Raumkulturen ist die abdriftproblematik grö-
ßer als in Flächenkulturen. durch abdrift kann 
es zu einem unerwünschten Wirkstoffeintrag in 
Oberflächengewässer, saumbiotope oder aber 
auch zu Rückständen auf anderen, benachbarten 
Kulturen kommen.
die insbesondere im nahbereich durch abdrift 
entstehenden spritzbeläge auf nachbarkulturen 
verursachen dort nachweisbare Rückstände. 
abhängig von Pflanzenschutzmittel und Kul-
turart kann dies zu einer überschreitung der 
Rückstandshöchstgehalte führen, so dass das 
Erntegut nicht mehr vermarktungsfähig ist. Mit zu-
nehmendem abstand nimmt die belastung durch 
abdrift deutlich ab. Zu empfehlen ist deshalb, 
kritische Kulturen nicht unmittelbar nebeneinander 
anzubauen. bei sehr kleinen Flächen ist eine 
abdeckung der nachbarkultur zur Vermeidung 
von Rückständen denkbar und geeignet. die 
beachtung der Windverhältnisse, insbesondere 
der Windrichtung, ist ebenfalls von großer bedeu-
tung. auch gerätetechnische Maßnahmen, wie 
sie z.b. für den gewässerschutz vorgeschrieben 
sind, können die abdrift auf nachbarkulturen 
reduzieren. dazu gehören die Verwendung grob-
tropfig spritzender düsen, die Reduzierung des 
gebläsestromes in Richtung der nachbarfläche 
oder dessen komplette abschaltung. in beson-
ders kritischen Fällen kann auch eine einseitige 
behandlung mehrerer Reihen des Randbereiches 
von der nachbarkultur weg erforderlich sein. Eine 
Verringerung der abdrift um mehr als 90 % ist mit 
den genannten Maßnahmen möglich.
generell gilt: Pflanzenschutzmittel nicht bei 
Windgeschwindigkeiten über 3 m/s (leichte bri-
se – blätter säuseln) und möglichst nicht bei 
lufttemperaturen über 25°C ausbringen; an-
wendungen, soweit möglich, in den abend- oder 
Morgenstunden ausführen; vorgeschriebene 
Mindestabstände einhalten.
Weitere hinweise zur applikation im Obstbau, 
insbesondere auch zur geräteeinstellung, siehe 
unter www.ltz-bw.de.

 Abstände zu Ober flä chen  gewässern
Zum schutz von gewässerorganismen sind an-
wendungsbestimmungen („nW-auflagen“) einzu-
halten. diese fordern entweder die Einhaltung von 
festen standardabständen für die angegebenen 
anwendungsgebiete zwischen gewässer und be-
handlungsfläche oder variable, reduzierte abstände 
durch berücksichtigung von verlustmindernden 
Pflanzenschutzgeräten. als verlustmindernd gelten 
ausschließlich die im Verzeichnis „Verlustmindernde 

geräte“ des Julius Kühn-institutes aufgeführten 
Pflanzenschutzgeräte. unter www.ltz-bw.de ist 
eine liste der in die unterschiedlichen abdriftmin-
derungsklassen (geräte der abdriftminderungsklas-
sen 50, 75, 90, 95 und 99 %) als verlustmindernd 
eingestuften applikationstechniken (düsen/geräte) 
abgelegt. die abstände zu den Oberflächenge-
wässern betragen maximal 20 m. Die jeweils 
einzuhaltenden Gewässerabstände sind in den 
Tab. 10-31 angeführt. beim Mischen von Mitteln ist 
immer die weitestgehende Vorschrift einzuhalten. 

Einschränkung der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln an Oberflächengewässern entspr. 
Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) 
vom 03. Dezember 2013:
seit dem 01. Januar 2014 ist in baden-Württemberg 
der Einsatz und die Lagerung von Dünge- und 
Pflanzenschutzmitteln in einem Bereich von 5 
m verboten (ausnahme: Wundverschlussmittel 
zur baumpflege und Wildbissschutzmittel). Die 
5-m-Regelung gilt nur für Gewässerrandstrei-
fen an Gewässern von wasserwirtschaftlicher 
Bedeutung. auskünfte erteilen die unteren Was-
serbehörden an den landratsämtern.

 Abstände zu Saumstruk turen
Zum schutz von nichtzielorganismen der an Kul-
turflächen angrenzenden saumbiotope (hecken, 
Feldraine, Wald ränder u.a.) sind beim ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln Mindestabstände 
und die nutzung be stimmter abdriftmindernder 
technik vorgeschrieben (Tab. 10-32 „S“-Kenn-
zeichnung, s. gebrauchsanleitung). Keine Ein-
haltung von Mindesabständen ist notwendig bei 
einer saumbiotopbreite < 3m, bei nachweislicher 
anpflanzung auf landwirtschaftlich/gärtnerisch 
genutzten Flächen sowie bei nutzung eines 
tragbaren Pflanzenschutzgerätes. bestimmte 
auflagen gelten nicht, wenn die gemeinde einen 
ausreichenden anteil an Kleinstrukturen besitzt.

Schutz- und Vorsichts-
maßnahmen

 Wasserschutz

 Schutz der Oberflächengewässer
Einige Pflanzenschutzmittel sind für Fische und 
andere Wasserlebewesen giftig. daher ist bei 
ihrem Einsatz auf Flächen, die an bäche,  Flüsse, 
seen oder teiche angrenzen, ein sicherheits-
abstand zu den gefährdeten gewässern einzu-
halten. die abstände sind gestaffelt und richten 
sich nach dem Wirkstoff, der indikation und den 
anwendungsbedingungen (s. s. 24). 
Es darf keine behandlungsflüssigkeit direkt oder 
indirekt (abdrift, Erosion, dränage, Kanalisation) 
in die gewässer gelangen. behandlungen mit 
Pflanzenschutzmitteln dürfen daher nicht aus-
geführt werden, wenn wegen der Windverhält-
nisse die gefahr einer erhöhten abtrift besteht 
oder nach herbizideinsätzen der Wirkstoff bei 
heftigen nie derschlägen mit dem Oberboden 
in die gewässer abge schwemmt werden kann.

 Schutz des Grundwassers
im Zulassungsverfahren wird auch das Ver-
sicke rungs verhalten der Pflanzenschutzmittel 
im boden überprüft. die derzeit für den Obstbau 
ausgewiesenen Pflan zen schutzmittel haben alle 
keine Wasserschutz gebietsauflage mit ausnah-
me von Phosphorwasserstoff entwickelnden 

Einzelbäume
Faustregel zur berechnung von Mittelaufwand 
und Wassermenge bei Einzelbäumen (spritz-
verfahren) 

Wassermenge (W) in liter je baum: 
W = D • KH • 0,3

Mittelmenge (M) in gramm oder Milliliter je 
baum:

M = A • W • 2 

A = aufwandmenge nach gebrauchsanleitung 
(kg oder l/ha u. m Kronenhöhe)
D = mittlerer baumdurchmesser (m)
KH = Kronenhöhe (m)
W = Wassermenge je baum (l)

Konzentration
bei baumobst kann aus der Mittelmenge für 
1 ha und 1 m Kh die Konzentrationsangabe 
eines Pflanzen schutzmittels berechnet werden 
und umgekehrt:

Konzentration = Angabe kg, l/ha u. m KH : 5

beispiel: der Mittelaufwand 0,5 kg bzw. l je 
ha u. m Kh ergibt die Konzentrationsangabe 
0,1 % (0,5 : 5 = 0,1).

http://www.ltz-bw.de./
http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de./
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begasungsmitteln und dürfen somit in der Regel 
außerhalb der Wasserschutzzone 1 ohne Ein-
schränkung eingesetzt werden.
in baden-Württemberg können nach der 
„schutz gebiets- und ausgleichsverordnung“ 
(Fassung vom 05.05.2010) in Pflanzenschutz-
mittelsanierungsgebieten bestimmte Wirk stoffe 
verboten werden. Informationen über den aktu-
ellen Stand hierzu erteilt die Untere Wasser-
behörde (Landratsamt).

 Bienenschutz
der schutz der bienen ist unerlässlich, nicht nur 
während der Obstblüte, sondern das ganze Jahr 
über, wenn in und um die Kulturen Pflanzen von 
bienen beflogen werden. die Ver haltensregeln 
dazu sind in der „Verordnung über die Anwen-
dung bienengefährlicher Pflanzenschutzmit-
tel“ (bie  nen  schutz-VO, Fassung vom 27.06.2013) 
festgelegt. danach sind:
1. Bienengefährliche Pflanzenschutzmittel:

a. Pflanzenschutzmittel, die mit der auflage 
zugelassen wurden, sie als „bienengefähr-
lich“ zu kennnzeichnen.

b. andere zugelassene Pflanzenschutzmittel 
in einer höheren als der höchsten in den 
gebrauchsanweisungen vorgesehenen 
aufwandmenge oder Konzentration.

2. Blühende Pflanzen: Pflanzen, an denen sich 
geöffnete blüten befinden, außer hopfen und 
Kartoffeln.

die anwendung von bienengefährlichen Pflanzen-
schutzmitteln ist verboten an blühenden Pflanzen 
und an Pflanzen, die zwar nicht blühen, jedoch 
von bienen beflogen werden (z.b. wegen des 
von blattläusen ausgeschiedenen honigtaus, 
den ausscheidungen von nektarien). das gilt 
auch für blühende Kräuter (z.b. löwenzahn, 
Weißklee u.a.) in der Obstanlage. Vor dem Einsatz 
bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel müssen 
rechtzeitig Mulcharbeiten in der Fahrgasse und 
un krautbekämpfungsmaßnahmen im Pflanz-
streifen durchgeführt werden. darüber hinaus 
dürfen bienengefährliche Mittel auch nicht so 
angewandt werden, dass eine bienengefährdung 
bei direkt benach barten Pflanzenbeständen durch 
abdrift entsteht.
in den tabellen 10-31 ist die Einstufung der ein-
zelnen Mittel nach der bienenschutzverordnung 
an ge  geben (b1 bis b4). ansprechpartner zum 
thema bienenschutz an den landratsämtern 
sind entsprechende arbeitskreise.

 Vorsicht beim Umgang mit 
Pflanzen schutz mitteln
der umgang mit Pflanzenschutzmitteln erfor-
dert sach kunde, also Kenntnis und genaue 
beachtung von Vorschriften sowie Vorsichts- 
und schutzmaßnahmen. 
sachkundige Personen haben eine Pflicht 
zur Fortbildung, um immer auf dem aktuellen 
Wissensstand zu sein (s. s. 3).

 Transport 
Mit der gefahrgutverordnung straße und Ei-
senbahn sind für zahlreiche Pflanzenschutz-
mittel die Freigrenzen für den transport mit 
Fahrzeugen ohne sicherheitsvorkehrungen 
herab  gesetzt worden. da diese Freigrenzen 
bei den einzelnen Mitteln sehr unterschied-
lich sind, sollte vom sachkundigen Verkäufer 
unbedingt beratung über die einzuhaltenden 
transportauflagen verlangt werden.

 Lagerung
Pflanzenschutzmittel müssen in geeigneter 
Weise aufbewahrt werden, so dass unbefugte, 
insbesonde re Kinder, aber auch haustiere sie 
nicht erreichen können. Ferner muss durch 
geeignete Maßnahmen das auslaufen von 
Pflanzenschutzmitteln und das Versickern im 
untergrund vermieden werden. geeignet ist ein 
abgeschlossener spezialschrank oder lager-
raum, der trocken und frostsicher ist. 
Weitere informationen: Merkblatt des Pflanzen-
schutzdienstes „hinweise zur aufbewahrung und 
lagerung von Pflanzenschutzmitteln im land-
wirtschaftlichen betrieb“ unter www.ltz-bw.de. 
Pflanzenschutzmittel dürfen nur in Original-
packungen auf bewahrt werden. das umfüllen 
in andere Packungen oder behältnisse ist nicht 
erlaubt!

 Ansetzen und Ausbringen
Während der arbeit mit Pflanzenschutzmitteln 
am besten wasserdichte, leicht abwasch-
bare schutzkleidung tragen. schutzanzüge, 
-handschuhe, -hauben oder -helme sowie 
schlepperkabinen mit atemluftfilter werden 
im handel ange boten. die für das jeweilige 
Pflanzenschutzmittel festgelegten bestim-
mungen zum anwenderschutz sind genau 
zu beachten.

Besondere Vorsicht ist beim Ansetzen von 
Spritz  brühen geboten. Konzentrierte Pflan-
zenschutzmittel aus der Packung sind gefährli-
cher als gebrauchsfertige spritz brühen. daher 
die auf den Packungen abgebildeten gefah-
rensymbole und Kenn buch staben beachten! 

Während der Anwendung bzw. während des 
umgangs mit Pflanzenschutzmitteln nicht 
essen, rauchen oder Alkohol trinken. nach 
der anwendung schutzkleidung ablegen und 
reinigen, hände und gesicht sorgfältig wa-
schen.

Reste von Spritzbrühen am besten 1:10 mit 
Wasser verdünnen und in der dafür vorge-
sehenen Kultur ausbringen. nach möglichst 
vollständiger aus bringung der verdünnten 
Restmengen kommt der gewissenhaften Rei-
nigung der spritz- und sprühgeräte große 
bedeutung zu, um die „Verschleppung“ in 
andere Kulturen, in denen sie nicht zugelassen 
sind, zu vermeiden (s. s.24).

 Auflagen zum Schutz des Anwenders
bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
werden zur sicherung des gesundheitsschut-
zes des anwenders u.a. auch Auflagen zum 
Wiederbetreten bzw. zum zeitlichen Rahmen 
von Nachfolgearbeiten einer mit Pflanzen-
schutzmitteln behandelten Fläche erteilt 
(sF-auflagen). die Kennzeichnungsauflagen 
sind bestandteil der gebrauchsanleitung und 
sind zu beachten.

 Auflagen zum Schutz des Verbrauchers
Ein wichtiges Kriterium im Obstbau muss die 
Einhaltung der verbraucherschutzrelevanten 
anwen dungsbedingungen sein, insbesondere die
Wartezeit = Zeit von der letzten Anwendung 
eines Mittels bis zur Ernte. damit wird gewähr-
leistet, dass zum nutzungszeitpunkt des Produk-
tes keine höheren Rückstände des Wirkstoffes 
vorhanden sind, als gesetzlich erlaubt.

 Entsorgung
Für verbotene oder unbrauchbar gewordene 
Pflanzenschutzmittel (nicht mehr lesbare auf-
schriften, beeinträchtigungen durch Frost, aus-
fällungen, durchfeuchtung usw.) gilt seit März 
2008 eine Entsorgungspflicht. sie sind, soweit 
möglich, an handel oder hersteller (PRE-system) 
zurückzugeben oder bei den von stadt- und 
landkreisen durchgeführten sammlungen von 
Problemstoffen abzugeben. im eigenen interesse 
(Kontrollen, Cross Compliance, Pflschg) sollte 
davon unbedingt gebrauch gemacht werden.
Eine liste der betroffenen Pflanzenschutzmittel 
ist unter www.bvl.bund.de sowie bei den unteren 
landwirtschaftsbehörden hinterlegt.
neben Pflanzenschutzmitteln können bei bedarf 
auch andere Chemikalien aus der landwirtschaft 
(z.b. Reinigungsmittel, Öle, dünger) abgegeben 
werden (2,75 €/kg/l zzgl. Mwst; weitere informa-
tionen unter www.pre-service.de).
Leere Packungen und Behältnisse gründlich 
 reinigen (spülen) und bei den regionalen sammel-
aktionen für Pflanzen schutz mittel ver packungen 
an den dafür vorgesehenen sammel stellen abge-
ben. der Pflanzenschutzdienst rät, die kostenlose 
PAMIRA-Aktion zu nutzen.

begriffserläuterungen zum thema Pflanzen-
schutz sind in der aid-broschüre „begriffe im 
Pflanzenschutz“ (bestellnr. 1237) zusammen-
gestellt. diese bro schüre kann direkt beim aid 
e.V. bezogen werden (aid-Vertrieb, c/o ibRo 
Versandservice gmbh, Kastanienweg 1, 18184 
Roggentin bzw. bestellung@aid.de).

Hilfe im Vergiftungsfall
auch wenn nur der Verdacht einer Vergiftung 
besteht, ist sofort ärztliche hilfe notwendig. 
Für den behandelnden arzt ist es wichtig zu 
wissen, um welches Mittel (Wirkstoff) es sich 
handelt, deshalb Packung mit aufschrift und 
gebrauchsanweisungen mitnehmen.

Beratung bei Vergiftungsfällen erteilt für 
baden-Württemberg die
universitätsklinik Freiburg
Vergiftungs-informations-Zentrale
Mathildenstraße 1, 79106 Freiburg

Giftnotruf: (0761) 19240 
mit 24-stunden-bereitschaftsdienst 
(www.giftberatung.de)

über die Europäische Notrufnummer 112 
erfolgt eine Weiterleitung.

Schutz blütenbesuchender Insekten 
Für einige insektizide gilt eine neue auflage 
zum schutz blütenbesuchender insekten: 
auflage nn 410 „das Mittel wird als schädi-
gend für Populationen von bestäuberinsekten 
eingestuft. anwendungen des Mittels in die 
blüte sollten vermieden werden oder insbe-
sondere zum schutz von Wildbienen in den 
abendstunden erfolgen.“ diese auflage ist 
nicht bußgeldbewehrt.
die betreffenden Wirkstoffe sind in den nach-
folgenden tabellen mit den zugelassenen und 
genehmigten Mitteln gekennzeichnet.

das Mittel Karate Zeon darf in Mischung mit 
sterolsynthesehemmer-Fungiziden an blühen-
den Pflanzen und Pflanzen, die von bienen be-
flogen werden, nur abends nach dem täglichen 
bienenflug bis 23:00 uhr angewendet werden 
(Auflage NB 6623). das Mittel Mospilan SG 
darf in Mischung ebenfalls nicht mit diesen 
Fungiziden an den genannten Pflanzen aus-
gebracht werden. Entsprechende Mischungen 
des Mittels müssen so angewendet werden, 
dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen 
werden (Auflage NB 6612).

http://www.ltz-bw.de/
http://www.ltz-bw.de/
http://www.giftberatung.de/
mailto:bestellung@aid.de
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Tel.:  06203/924-705 
email: elfie.schell@ltz.bwl.de

 

Bruchsal (LRA KA) 
Arno Fried 
Tel.:  07251/74-1843 
email: arno.fried@landratsamt-karlsruhe.de 
Gerhard Steinecke 
Tel.:  07251/74-1844 
email: gerhard.steinecke@landratsamt-karlsruhe.de 

 
Offenburg (LRA OG) 
Hans-Dieter Beuschlein 
Tel.:  0781/805-7111 
email: hans-dieter.beuschlein@ortenaukreis.de  
Matthias Bernhart 
Tel.:  0781/805-7106 
email: matthias.bernhart@ortenaukreis.de 

 

Breisach (LRA BH) 
Uwe Dederichs 
Tel.:  0761/2187-5834  
email: uwe.dederichs@lkbh.de 

 

Bavendorf (LRA BSK) 
Dr. Christian Scheer 
Tel.:  0751/7903-306 
email: scheer@kob-bavendorf.de 
Martin Trautmann 
Tel.:  0751/7903-305 
email: trautmann@kob-bavendorf.de

 

Ludwigsburg (LRA LB) 
Christine Cent 
Tel.:  07141/144-4920 
email: christine.cent@landkreis-ludwigsburg.de

Stuttgart (RPS) 
Dr. Thomas Diehl 
Tel.:  0711/904-13319 
email: thomas.diehl@rps.bwl.de

 

Automatische Auskunftgeber für Pflanzenbau und Pflanzenschutz: 
01805 /197 197- __ (Endnummer siehe Übersichtskarte) 

 
Servicerufnummer mit besonderen Telefonverbindungsentgelten 

(0,14 €/Min aus dem Festnetz der deutschen Telekom AG, Mobilfunk max. 0,42 €/Min) 
 
 

weitere aktuelle Hinweise:  
Pflanzenschutzinformationen:  www.ltz-augustenberg.de 
Infoservice Pflanzenbau und Pflanzenschutz:  www.infoservice.landwirtschaft-bw.de  
 

Regierungsbezirke 
 

 Stuttgart  Karlsruhe  Freiburg  Tübingen 
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