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Klirnawandel und Klirnafolgen in Nordrhein-Westfalen 

Durch den Klirnawandel haben sich in NRW die Tage rnit 
Schneedecken Qber 5 crn seit 1955 bereits sehr signifikant 
reduziert (vergleiche auch Kapitel2.5). Auch die Anzahl 
der Eistage pro Jahr ist rilcklaufig (siehe Kapitel2.2.2). 
Weniger Schneetage bedeuten weniger Wintenport und 
darnit rnehr vemgbarer Lebensraurn fur das Wild, wie 
Ergebnisse des Pilotprojektes Monschau-Elsenborn in 
der Eifel zeigen (SIMON et al. 2008). Der Trend zu rnilderen 
Wintern bedeutet fur das Wild bessere [Sberlebenschan- 
cen. Darnit ist das Rotwild eine Art, die in NRW vorn Klirna- 
wandel langfristig profitieren kennte. 

nehrnende Tageslange ktlndigt FrUhjahr und Sornrner an, 
abnehmende Herbst und Winter (PESCHKE 2005). 

Der Geburtstermin Mr die Kitze fallt in die Monate Mai 
und Juni (RIECK 1955). Die Fleckfarbung der Jungtiere 
rnacht diese in den in dieser Jahreszeit blilhenden Wiesen 
filr Feinde .,optischu unsichtbar. Nahrung ist fur die Kitze 
ausreichend verfllgbar und enthalt genilgend Nlhrstoffe 
und wenig schwer verdauliche Rohfaser. AuRerdern ist 
der Energiebedarf der Muttertiere in der Zeii des SBugens 
hoch und kann in dieser Jahreszeit am ehesten Uber das 
gute Nahrungsangebot ausgeglichen werden. 

52.4 Fortpflanzungsfhythmus beim Rehwltd 
Rehwild ist in Europa weit verbreitet. Es ist rnit seinern 
Fortpflanzungsrhythrnus an den Wechsel der Jahreszeiten 
angepasst. Dieser Fortpflanzungsrhythrnus ist photoperi- 
odisch Uber die Tagesllnge kontrolliert. Die Tageslangen 
sind durch die Bahn der Erde urn die Sonne festgelegt und 
nehrnen irn Jahresverlauf irnmer zurn gleichen Zeiipunkt 
zu oder ab. Gleichzeitig verschiebt sich diieVegetationspe- 
riode durch den Klimawandel. Dadurch sind die Tage bei 
Beginn der Vegetationszeit kQner und der Fortpflanzungs- 
erfolg beirn Rehwild kann beeintrkhtigt werden. 

Die Paarungszeit des Rehwildes fallt in den Sornmer. Nach 
einer Keirnruhe beginnt die Einnistung der Eizelle erst 
irn spaten Dezernber bis Anfang Januar. Dieser Vorgang 
wird Uber die Photoperiode (Tageslange) gesteuert. Die 
Tageslange ist ein Umweltsignal, das zuverlassig und weit 
im voraus - unabhangig von Wiierungsereignissen - den 
Verlauf und die Richtung der Jahreszeiten anzeigt: Zu- 

Der Somrner ist fur das ewachsene Wild sehr energie- 
zehrend: Das weibliche Wild saugt die Kitze. die Rehb6cke 
befinden sich in der Brunft. Gleichzeitig ist jetzt die beste 
Jahreszeit, urn Fettreserven fLlr den Winter aufzubauen. 
Nur durch diese Anpassung an den Jahresrhythmus kann 
das Rehwild den Winter unbeschadet Qberleben. 

Das Pflanzenwachsturn wird nicht nur durch das Licht, 
sondem wesentlich durch die klirnatischen Bedingungen 
beeinflusst. Das Klirna in NRW zeigt seit Beginn der 1980er 
Jahre eine deutlich starkere Erw~rmung als in den vor- 
angegangenen Jahrzehnten seit 1881 (siehe Kapitel21). 
Auch nehrnen die mittleren Niederschlage vor allern irn 
Winter zu. In der Folge hat sich seit 1951 der Beginn der 
Vegetationsperiode urn ca. sieben Tage nach vorne verla- 
gert und urn etwa 15 Tage verlangert (siehe Kapitel5.1). 
Dadurch haben sich auch die Mahdterrnine nach vorne 
geschoben (Abbildung 59): Sowohl der erste Heuschnitt 
(Ernte nach der Grasblllte, Gras wird vor Verflltterung ge- 
trocknet), als auch der erste Silageschnitt (Erntevor der 
GrasblUte, Gras wird vor Verflltterung vergoren) werden in 
NRW irn Mittel zwischen 1991 und 2015 urn fast zehn Tage 
fmher vorgenornmen. Der Trend des ersten Heuschnittes 
ist nach dem Mann-Kendall-Test hochsignifikant, der des 
ersten Silageschnittes sehr signifikant. Fiel bis Ende der 
1980er Jahre der erste Heuschnitt in der Regel in die ers- 
ten beiden Juniwochen, wird sit Anfang der 1990er Jahre 
zunehrnend bereits in der letzten Maiwoche gernaht. Noch 
kritischer verhalt es sich rnit dern ersten Silageschnitt: 
Dieser ist seit 1991 in das phanologische Beobachtungs- 
prograrnrn des DWD aufgenornrnen und findet in der 
Regel schon Mitte Mai. vereinzelt auch Anfang Mai statt 
Darnit fallen die ersten Mahdterrnine in NRW zunehrnend 
mit der Geburt der Rehkitze zusarnrnen. 

Auf der einen Seite verlagern sich die Mahdtermine nach 
vorne, auf der anderen wird ihre Anzahl gesteigert. Durch 
das haufige Mlhen werden die Wiesen artenlrmer. Wird 
rnehr als zweirnal irn Jahr gemilht, kunnen viele Pflan- 
Zen nicht rnehr zur BlOlte kornrnen. So werden vor allern 
schnittunernpfindliche bodenkriechende Pflanzen oder 
Rosettenpflanzen gef6rdert. Dadurch, dass ein GroBteiI 
der Wiesen innerhalb eines Landschaftsraurns haufiger 



Auswirkungen des Klimawandels auf die Biodiversitat 

+ 1. Heuschnitt - Trend 1. Heuschnitt 1. Silageschnitt - Trend 1. Silageschnitt 

Abbildung 59: Mittlerer Zeitpunkt des jeweils ersten Heu- und Sllageschnittes In NRW (Datenquelle: DWD) 

gemeht wird, geht darUber hinaus die versetzte Phanolo- 
gie der Pflanzengesellschaften - gekennzeichnet durch 
beispielsweise unterschiedliche Hauptbliihzeiten ver- 
schiedener Wiesentypen - im landlichen Raum verioren. 
FUr das Rehwild sind aber groBer Artenreichtum sowie ein 
versetztes Nahrungsangebot Uberlebenswichtig ( B L ~ O E N  
et al. 2016. STEVENSON et al. 2015). 

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass sich der an 
die Tagesllnge geeichte Fortpflanzungsrhythmus beim 
Rehwild an die #nderungen in der Pflanzenphlnologie. 
bedingt durch die Erw&?nung des Klimas sowie die daraus 
folgende verllnderte anthropogene Nutzung, nicht anpas- 
sen kann. Das Fehlen von leichtverdaulicher, nahrstoffrei- 
cher aber mhfaserarmer Nahrung gerade in den Monaten 
der Jungenaufzucht hat negative Folgen auf die Populati- 
onsentwicklung. Der Zuwachs an gesunden immunkompe- 
tenten Rehen nimmt in der Folge ab und dadurch wird eine 
verlangsamte Populationsentwicklung erwartet (PLARD et 
al. 2013). 

52.5 Lebensgamainschaf ten bei Rschen 
Eine Klimaveranderung kann sich Uber unterschiedliche 
Wirkungspfade negativ auf Fische auswirken, zum Beispiel 
temperaturbedingt durch Erhtihung der Gewassertempe- 
ratur oder hydrologisch durch Verschlammung als Folge 
von Starkregenereignissen. Diese Stllrungen im Lebens- 
raum kllnnen das Verhalten bei Fischen Bndern (zum Bei- 

spiel Einstellen der Nahrungsaufnahme) und in der Folge 
den Fitnesszustand einer Fischpopulation verschlechtern. 

Starkregenereignisse kannen zu erhdhter Erosion fUh- 
ren und damit die Gefahr der Gew~sserverschlammung 
vergrbfiern. Hierdurch werden die Laichmllglichkeiten. 
insbesondere von Salmoniden (Lachs- und Forellenfi- 
sche), stark beeintrachtigt. Eine Temperaturerhllhung der 
GewBsser ist besonders bei Fischarten mit engen Tem- 
peraturtoleranzbereichen problematisch (zum Beispiel 
Quappe oder Bachforelle). Fische haben jahreszeitlich und 
in verschiedenen Lebenszyklen unterschiedliche Tempera- 
turansprache, weshalb bei der Abschatzung des Einflus- 
ses des Klimawandels alle Lebensstadien berUcksichtigt 
werden mussen. Beispielsweise sind die Gonadenreifung 
und das Laichgescheft an spezielle Temperaturen gekop- 
pelt. Bei zu warmen, aber auch zu kalten Temperaturen 
kann es zu verminderter Reproduktion oder gar zum 
Totalverlust einer Fischgeneration kommen. Gleichzeitig 
wird bei ansteigender Temperatur auch das Risiko for 
Fischkrankheiten erhllht (MKULNV 2014). 

Weiterhin fUhrt die Temperaturerhllhung zu Verschie- 
bungen in der Ausbreitung einzelner Arten. Hllhere 
Temperaturen bedeuten fUr Stillgewasser die Gefahr 
des Austrocknens und somit des Lebensraumverlustes 
fur speziell angepasste, konkurrenzschwSlchere Arten 
(zum Beispiel Karausche. Schlammpeitzger). AuBerdem 


