
Klimawandel auch im 
Vogtland– worauf müssen 
sich Landwirte einstellen?

Fakultät Umweltwissenschaften, Institut für Hydrologie und Meteorologie, Professur Meteorologie

Arbeitskreis Milch, Informations- und Servicestelle Plauen des LfULG
Plauen, 27.  November 2018

Dr. Barbara Köstner



•
 

Regionaler Klimawandel

•
 

Kohlendioxid (CO2 ) –

Pflanzennährstoff und Treibhausgas 
zugleich

•
 

Trockenjahr 2018

Themen
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Klimaänderungen:  Daten
 

der
 

Vergangenheit, Gegenwart
 

und Zukunft

Klimadaten
Vergangenheit
Beobachtungen
Messungen (Klimastationen)
sichere Daten
nicht überall verfügbar

Klimanormalperioden (30 Jahre):
1961-1990, 1971-2000, 
1981-2010, (1986-2015)

© Meteorologie, TU Dresden, Tharandt
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IPCC 2014, IPCC-DE 2017

Zukunft
Modellsimulationen
Klimaprojektionen (Szenarien)
unsichere Daten
flächenhaft (Gitterpunkte) simuliert

Klimanormalperioden (30 Jahre):
1961-1990, 1971-2000, 1981-2010,
2021-2050, 2071-2100



Bereits
 

beobachtete
 

Änderungen
 

der
 

Temperatur
 

im
 

Zeitraum
 

1901-2012

Data

 

Climate

 

Research Unit (CRU), UK

Abnahme Zunahme

IPCC, WG I, AR5, 2013

Globale Änderungen
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Bereits
 

beobachtete
 

Änderungen
 

von Niederschlägen

Abnahme Zunahme

Globale Änderungen

Data

 

Climate

 

Research Unit (CRU), UK

IPCC, WG I, AR5, 2013
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Professur

 

für

 

Meteorologie, TU Dresden

www.rekis.org

Regionale
 

Klimaänderungen
 

Regionales
 

Klimainformationssystem
 

(ReKIS)
ReKIS: Entwicklung

 

im Auftrag der

 

Länder

 

Sachsen, Sachsen-Anhalt

 

und Thüringen
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Änderungen
 

von Temperatur
 

und Niederschlag
 

1961-1990  und 1981-2010
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Temperatur Niederschlag

1961-1990

1981-2010



Änderungen
 

von Sommer-
 

und Frosttagen
 

1961-1990  und 1981-2010
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Sommertage Frosttage

1961-1990

1981-2010



Räumliche Änderungen von Starkregen und Trockenheit

Zunahme von 
Starkregen im 
Auftreten und/oder in 
der Intensität der 
Niederschläge
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Starkregen: Änderung 1991-2015 im Vergleich zu 1961-1990

Zunahme von 
Trockenheit in der 
Vegetationsperiode I 
(April-Juni)

Trockenheitsereignisse in der Vegetationsperiode I (April bis Juni)             



Klimaänderungen über verschiedene Zeiträume in Sachsen

Zunahme der mittleren jährlichen 

 
Lufttemperatur in Sachsen von 7,9 °C 

 
(1961‐1970) auf 8,9 °C (2001‐2010)
Deutliche Zunahme der Sommertage 

 
(Tmax

 

> 25°C),
Geringe Abnahme der Frosttage

30 J. Dekaden

Keine deutlichen Änderungen des mittleren 

 
jährlichen Gesamtniederschlages in Sachsen, aber 

 
deutliche Verschiebung der Niederschläge von 

 
Vegetationsperiode I (Apr‐Juni) zu 

 
Vegetationsperiode II (Jul‐Sept), mehr Starkregen

Niederschlag
April-Juni

 

und

 

Juli-Sept.

30 J. Dekaden

J. Franke, LfULG

 

2017

Temperatur

 

und

 

Sommertage
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www.rekis.org

Regionale
 

Klimaänderungen
 

Beschreibung
 

durch
 

Klimadiagramme
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Beispiel:
Klimastation

 

Plauen

Referenzzeitraum

 

1961-1990

Datenquelle: DWD
www.rekis.org

Beschreibung
 

des Klimas
 

an einem
 

Ort durch
 

ein
 

Klimadiagramm
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Beschreibung
 

des Klimas
 

durch
 

ein
 

Klimadiagramm

Beispiel:
Klimastation

 

Plauen

Referenzzeitraum

 

1986-2015

Datenquelle: DWD
www.rekis.org
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Beschreibung von Klimaänderungen durch ein Differenzdiagramm

Betrachtungszeitraum
1986-2015 gegenüber 
1961-1990

Quelle: DWD, ReKIS
www.rekis.org

Beispiel:
Klimastation

 

Plauen

Klimadiagramm

 

als

 

Differenz zweier

 

Zeiträume
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Klimaänderungen an Klimastationen im Zeitraum

 

1986-2015 gegenüber

 

1961-1990
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Klimaänderungen
 

in den landwirtschaftlichen
 

Vergleichsgebieten
 

Sachsens

Projekt LandKliB
03DAS107A
Datenquelle Karte: LfULG

B. Köstner, Meteorologie, TU Dresden 16



9 Leipziger 
Tieflandsbucht
(75 GP)

10 Dübener & 
Dahlener Heide
(38 GP)

11 Sächs. 
Elbtalniederung
(9 GP)

8 Mittelsächs. 
Platte (101 GP)

7 Mittelsächs. 
Hügelland (52 GP)

6 Zwickauer-
Chemnitzer
Hügelland (49 GP)

6a Elsterbergland 
(45 GP)

5 Erzgebirgskamm 
(74 GP)

4 Nördl. Erzgebirgsabdachung 
(55 GP)

3 Elbsandstein-
gebirge & Zittauer 
Gebirge (32 GP)

2 Lausitzer Platte, Zittauer Becken 
& Oberlausitzer Bergland (79 GP)

1 Lausitzer Heide- & Teichgebiet 
(127 GP)

9 Leipziger 
Tieflandsbucht
(75 GP)

10 Dübener & 
Dahlener Heide
(38 GP)

11 Sächs. 
Elbtalniederung
(9 GP)

8 Mittelsächs. 
Platte (101 GP)

7 Mittelsächs. 
Hügelland (52 GP)

6 Zwickauer-
Chemnitzer
Hügelland (49 GP)

6a Elsterbergland 
(45 GP)

5 Erzgebirgskamm 
(74 GP)

4 Nördl. Erzgebirgsabdachung 
(55 GP)

3 Elbsandstein-
gebirge & Zittauer 
Gebirge (32 GP)

2 Lausitzer Platte, Zittauer Becken 
& Oberlausitzer Bergland (79 GP)

1 Lausitzer Heide- & Teichgebiet 
(127 GP)

11 Gebiete
736 Gitterpunkte

Extrapolation der Stationsdaten auf ein räumliches Gitter  

Klimaänderungen
 

in den landwirtschaftlichen
 

Vergleichsgebieten
 

Sachsens

Projekt LandKliB
03DAS107A
Datenquelle Karte: LfULG
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Klimaänderungsdiagramme

 

an Gitterpunkten

 

Zeitraum

 

1986-2015 gegenüber

 

1961-1990

Projekt
LandKliB
03DAS107A
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Schlüsselrolle
 

des Kohlendioxids
 

(CO2

 

)

•

 

Kohlendioxid ist zugleich Pflanzennährstoff und Treibhausgas

•

 

Die mittleren CO2

 

-Konzentrationen der Atmosphäre nehmen beständig zu

•

 

Die Photosynthese der Pflanzen ist derzeit der einzige bedeutende Prozess, 
der der Atmosphäre wieder CO2

 

entziehen kann

•

 

Kohlenstoff (C) ist wesentlicher Bestandteil von Humus

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html

©

 

Meteorologie, TU Dresden
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Messungen
 

von CO2

 

-Flüssen auf Ökosystemebene
 

(Boden-Pflanze-Atmosphäre)

Meteorologie, TU Dresden

CO2
Luftwirbel

Eddy-Kovarianz-Technik
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CO2

 

-Flüsse auf Ökosystemebene
 

Vergleich von Standorten

Netto-Ökosystemproduktion (NEP)  2010 - 2017

Kiefer (Brandenburg): Daten Level II Fläche 1203 (Schorfheide), Forst Brandenburg
Th. Grünwald
Meteorologie, TU Dresden
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-13,7 tCO2 ha-1 a-1



CO2

 

-Flüsse auf Ökosystemebene
 

Referenzstandort Tharandter Wald

Netto-Ökosystemproduktion (NEP)  1997 – 2017
Netto-Biomproduktion (NBP)

Th. Grünwald
Meteorologie, TU Dresden
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-Flüsse einer Ackerfruchtfolge   2005 -
 

2017

Th. Grünwald
Meteorologie, TU Dresden

Trend NEP
+ 0,63 t C /ha/Jahr

Trend NBP
-

 

1,45 t C /ha/Jahr
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Nettoökosystemproduktion von Winter-
 

und Sommerkulturen getrennt
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CO2 -Flüsse von Grünland                2005 - 2017
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Trend NEP
+ 0,68 t C /ha/Jahr

Trend NBP
-

 

0,71 t C /ha/Jahr
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Nettoökosystemproduktion (NEP): Vergleich von Grünland und Silomais

3.4.2012

2.5.2012

12.6.2007 31.7.2007
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Beispiel:

Grünland trägt zum Klimaschutz bei

Netto-CO2

 

-Aufnahme (NEP)

Dauergrünland

 

Silomais

+ 2,0 t CO2

 

/ha/Jahr

 

-3,7 t CO2

 

/ha/Jahr

Mittelwert Kalenderjahr 2007, 2012

Netto-CO2

 

-Bindung von Grünland im Vergleich zu Silomais um + 5,7 t CO2

 

/ha/Jahr höher
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https://www.dwd.de

2018

2003

1976

2010

Imbery

 

et al. 2018

Trockenjahr  2018                                Temperatur     Deutschland
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https://www.dwd.de

2018

2003

1976

2010

Imbery

 

et al. 2018

Trockenjahr  2018                             Niederschläge                                        Deutschland
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Durchschnitt Jahr 2018
Beginn,   Dauer          Beginn,  Dauer

Vorfrühling      13.2., 41 Tage        25.1., 69 Tage
Erstfrühling      26.3., 32 Tage         4.4., 18 Tage
Vollfrühling       27.4., 29 Tage       22.4., 24 Tage
Frühsommer    26.5., 23 Tage        16.5. 18 Tage
Erst-

 

+ Voll-
Frühling                      61 Tage               42 Tage

Trockenjahr  2018                  Phänologische
 

Jahreszeiten                            Deutschland
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→ Besonders die Frühjahrs-
 

und 
Frühsommerphase verkürzt sich

→ Änderungen in 2018 
entsprechen etwa mittleren 
Situationen, die für 2021-2050 
simuliert werden

Projekte 
LandCaRe2020 
(2006-2010) 
REGKLAM 
(2010-2014)



Quelle: 
Dürre-Monitor, UFZ, Leipzig
http://www.ufz.de/index.php?de=37937

Trockenjahr  2018                         Bodenfeuchte-Index
 

Deutschland

Januar November November

Gesamter Bodenhorizont bis 180 cm Tiefe                Oberboden bis 25 cm

Außergewöhnliches großflächiges Auftreten von Feuchtedefiziten
 

im 
Vergleich mit 1951-2015   -

 
keine absolute Trockenheit!
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VP I VP IIWinter

Quelle: 
Dürre-Monitor, UFZ, Leipzig
http://www.ufz.de/index.php?de=37937

Zeitlicher Verlauf Januar bis Oktober

Keine Wassersättigung zu 
Jahresbeginn in tieferen 
Bodenschichten!
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Trockenjahr  2018                         Bodenfeuchte-Index
 

Deutschland



Temperaturabweichung 
für Sommer (Juni, Juli, August) 2018 im Vergleich zu Sommer 1961-1990

Quelle: DWD, erstellt J. Franke, Ref. 51, LfULG

Witterung 2018                                    Lufttemperatur
 

Mitteldeutschland
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VP I (AMJ) VP II (JAS)

Witterung 2018                                    Niederschlag  Mitteldeutschland

Niederschlagsabweichung 
für die Vegetationsperiode I (April-Juni) 2018 und VP II (Juli-Sept.) im Vergleich 
zu 1961-1990

Quelle: DWD, erstellt J. Franke, Ref. 51, LfULG
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Temperatur

Daten DWD, erstellt Ref. 51, LfULG

Niederschlag
Witterung 2018                                    Monatswerte   Sachsen
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→
 

2018: zu warm, zu trocken, extrem zu sonnenreich



Vergleich der Jahre 2003 und 2018 zu 1961-1990
Klimatische Wasserbilanz = Niederschlag minus

 

potenzielle Verdunstung

→
 

Witterungsextreme sind 2018 auch in den höheren Lagen angekommen

Pluntke, Meteorologie, TU Dresden

Feb        Apr       Jun        Aug        Okt      Dez

Witterung 2018                       Klimatische Wasserbilanz   Dresden und Fichtelberg

Dresden 
227 m ü.NN

Feb        Apr       Jun        Aug        Okt      Dez

Fichtelberg
1213 m ü.NN
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Blockierte Wetterlagen  -
 

Ursache für anhaltende Witterungsextreme

Video von PIK
https://www.youtube.com/watch?v=MzW5Isbv2A0

http://www.pnas.org/content/110/14/5336
Quasiresonant amplification of planetary waves and 
recent Northern Hemisphere weather extremes
Vladimir Petoukhov, Stefan Rahmstorf, Stefan Petri, and 
Hans Joachim Schellnhuber
PNAS April 2, 2013. 110 (14) 5336-5341; 
https://doi.org/10.1073/pnas.1222000110
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https://www.youtube.com/watch?v=MzW5Isbv2A0
http://www.pnas.org/content/110/14/5336
https://doi.org/10.1073/pnas.1222000110


Blockierte Wetterlagen  -
 

Ursache für anhaltende Witterungsextreme
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Situation in 2010
2003: H über Frankreich
2018: H über Deutschland

Video von PIK
https://www.youtube.com/watch?v=MzW5Isbv2A0

http://www.pnas.org/content/110/14/5336
Quasiresonant amplification of planetary waves and 
recent Northern Hemisphere weather extremes
Vladimir Petoukhov, Stefan Rahmstorf, Stefan Petri, and 
Hans Joachim Schellnhuber
PNAS April 2, 2013. 110 (14) 5336-5341; 
https://doi.org/10.1073/pnas.1222000110

https://www.youtube.com/watch?v=MzW5Isbv2A0
http://www.pnas.org/content/110/14/5336
https://doi.org/10.1073/pnas.1222000110


Worauf müssen wir uns einstellen?

•

 

Temperaturanstieg im Winter, Frühjahr, Sommer; weniger Niederschläge im Frühjahr →
 Verfrühung der pflanzlichen Entwicklung, Gefahr von Frostschäden, Frühjahrsphase und 

Blühphase verkürzt 

•

 

Anzahl Frosttage und bisherige Herbsttemperaturen kaum verändert, Temperaturmaxima 
nehmen zu → höhere Bandbreiten (Minimum-Maximum), mehr Extreme

•

 

Mehr konvektive Niederschlagsereignisse (Gewitterzellen) → Unregelmäßige Verteilung 
von Niederschlägen, Starkregen im Sommer → Hochwasser, Bodenerosion, kurze 
Erntephasen, Qualitätseinbußen

•

 

Abnahme der Klimatischen Wasserbilanz
 

→ steigendes Trockenheitsrisiko, mehr 
Zusatzwasserbedarf 

•

 

Steigende Bodentemperaturen, Erwärmung tieferer Bodenschichten → Erhöhte 
Bodenatmung → lange Schwarzbrachen meiden, gezielte Kohlenstoffbewirtschaftung

•

 

Erwärmung und Trockenheit
 

→ Vorteile von Kräutern gegenüber Gräsern, Dauerkulturen 
gegenüber saisonalen Kulturen und Winterkulturen gegenüber Sommerkulturen

•

 

Mehr blockierte Wetterlagen (?) → mehr extreme, saisonale Witterung → aus der Erfahrung 
heutiger Extremjahre für die Zukunft lernen!

B. Köstner, Meteorologie, TU Dresden 39



Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 

Aktuelles Projekt

LandKliB
Landwirtschaft, 
Klimawandel und Bildung
03DAS107A, B

Deutsche 
Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel
(DAS)
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