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Zur Bestimmung der Hohe und der Arealheterogenitat des Wasserversorgungsdefi

zi ts der Baden wird fur die Planung und Projektierwng von Bewasserungssystemen die hy

drometeorologisch, bodenkundlich und grundwasserstandsabhangig determinierte Be
wasserungsbedurftigkeit von Pflanzenbestanden nach folgender Modellkonzeption be
rechnet: 

WVD = AAA - BWD; 

WVD = Wasserversorgungsdefizit, 

AAA= mittlerer maximaler jahrlicher atmospharischer Au$sch5pfungsanspruch, 
BWD = Bodenwasserdargebot. 

Der AAA wird aus den Eingangsgr6f?ien der klimatischen Wasserbilanz kumulativ 
berechnet: 

t AAA 

i 

L, AAA O, 
iH 

n -L (N - PET), wenn L (N - PET)< O, 
i iH 

wenn L AAA + L (N - PET) >O. 
i iH 

Das BWD ist der bei Fruhjahrsfeuchte im Baden enthaltene Vorrat an leicht pflan
zennutzbarem Wasser: 

BWD = HWD + GWD; 
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HWD = Haftwasserdargebot, 
GWD = Grundwasserdargebot. 

Ist das Grundwasser fUr die Pflanzen nicht erreichbar, so ist BWO = HWO. Oas 

HWD wird als Summe des leicht nutzbaren Haftwassers aller Schichten in der effek

tiv ausschopfbaren Bodentiefe Me berechnet: 

HWD = Me·(nFA - R); 

nFA = nutzbares Feuchteaquivalent (nFA = FA - AWP) - nutzbare Wasserkapazitat 

(nFK = FK - PWP), 
R = schwer nutzbarer Anteil am nutzbaren Haftwasser, 
M wird in Abhangigkeit von der Kornungsart und der Ers~hlie barkeit des Bodens e 
bestimmt. 

Das GWD wird als dranbares Wasser in der ausschopfbaren Grundwasserschicht be

rechnet: 

GWD = M ·AK· GW ' 

AK= Lufkapazitat ~ dranbarem Porenvolumen. 

Die Machtigkeit der MGW entspricht der Hohendifferenz zwischen der effektiven 

Ausschopfungstiefe fUr Grundwasser und dem Grundwasserflurabstand G~F zu Beginn 

der Ausschopfungsperiode (Fruhjahr). Die effektive Ausschopfungstiefe fGr Grund

wasser ist die Summe aus effektiver Auschopfungstiefe fur Haftwasser Me und ef
fektiver Grundwasserhubhohe He: 

Als GWF wird auf Standorten mit Entwasserungsanlagen die Entwasserungstiefe, auf 

den Ubrigen die obere Grenze ausgepragter Hydromorphiemerkmale angesetzt. 

Beispiel zur Berechnung des HWD fur. Me= 10 dm: 

HWD = Me (FA - (AWP + R)), 

bei 1 Vol%= 1 mm Schichthohe = 1 l/m2 

HWD = 10 (32 - (10 + 7)) = 150 mm 

Die relative Bewasserungsbedurftigkeit wird durch Zuordnung des BWD zu den kar.
tierten Arealen hydroklimatischer Studen der Klimamesochoren nach StUdemann (1986) 
abgeleited. 

Kennzeichnung der Arealheterogenitat von Gebietsniderschlagen der mikrochori

schen Dimension nach hydroklimatischen Stufen: 

Stufe 1: Pu 90% = 423 mm, x = 515 mm, P0 10% = 615 mm, 

Stufe 5: P0 90% = 528 mm, x = 690 mm, P0 10% = 870 mm. 



ZUR BEWASSERUNGSPRDBLEMATIK UN NDRDLICHEN TEIL DER DDR 127 

Damit ergeben sich folgende Variationsbreiten fur Gebietsniedertschlage im Norden 
der DDR: 

P0 90% = 105 mm, x = 175 mm, P0 10% = 225 mm, 

die eine stark ausgepragte r .aumlich differenzierte niederschlagsbedingte Bewasser

ungsbedGrftigkeit erkennen lassen. 

Das kornungsartenabhangige leichtpflanzenverfugbare Haftwasserdargebot liegt 
zwischen 25 mm bei den leichten Sanden und 120 mm bei den besten Moraneboden des 

sandigen lehms. 

Die Beregnungssteuerung erfolgt in der DDR nach einen modifizierten und erwei

terten Mehrschichtbodenfeuchtemodell unter Nutzung aktueller meteorologischer Da

ten, Baden- und Pflanzenparameter. Das Modell liefert Tagessummen der aktuellen 

Evapotranspirations (AET) und der Versickerung sowie Tageswerte des Bodenwasser

vorrates. Aus dem Vergleich der AET/PET Quotienten mit einer vorgegebenen Steuer

kurve, die fur insgesamt 96 Fruchtarten vorlicgt, werden die Beregnungsempfehlun

gen abgeleitat. Es zeigte sich, da~ eine gute Abschatzung des Wasserversorgungs

zustandes der Pflanzen moglich ist. In diesem Beitrag beziehen sich die Bewasser

ungsergebnisse auf Prozent nutzbare Feldkapazitat (n FK). 

Die Zuckerrube (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa, var. altissima 

0511). weist die besten Beregnungseffekte auf. Mehrertrage von 25-30% sind durch 

Beregnung sowohl an Rubenkorper als auch an - blatt zu erzielen . Im dreijahrigen 

Ourchschnitt wurden auf mittleren und leichten Bodenarten (sł and 1S) Mehrertrage 

von J.35-165 dt/ha erlangt und darni t Gesamtertrage von 450-550 dt/ha erreicht. Die 

Blattertrage konnten urn 220 dt/ha verbessert werden. Ohne Beregnung waren auf san

digen Standorten nur Ertragszunahmen bis 150 kg/ha N feststellbar, wahrend bei Be
regnung auch im Bereich zwischen 200 und 250 kg/ha N signifikante Mehrertrage zu 
verzeichnen waren. Der geringfugige Abfall des Zuckergehaltes bis 1° S wurde durch 
den hohen Mehrertrag vollig kompensiert. Der Ertragszuwachs fiel bei hohen Zusa

tzregenmengen ab, soda~ im Kustengebiet - auch auf sandigen Stardorten - imlang 

- jahrigen Durchschnitt nur 100 mm in Trockenjahren maximal bis 150 mm zu vera

breichen sind. Es wird ein Wasserversorgungsgrad von 50-60% der n FK im Beregnung

szeitraum vom Bestandesschlu~ bis maximal zwei Wochen vor der Ernte ange~strebt. 
Sowohl auf leichten als auch auf mi ttleren Baden brachte die Frutterrube (Beta 

vulgaris L. prova, crassa Alff.). Mehrertrage bis 150 t/ha, in ausgesprochenen Be
regnungsgebieten im Zentrum der ODR wurden dagegen langjahrig Mehrertrage von 

200 dt/ha erreicht. 

Wahrend die Beregnung der Fruhkartoffeln bisher im Norden der DDR keine Be

deutung hat, erwiesen sich besonders auf leichten Standorten - S-1S Kartoffeln So

lanum tuberosum L. mittlerer Reifegruppen als beregnungsdankbar. Bei einem unbere-
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gneten Ertragsniveau von 300 dt/ha wurden langjahring Mehrertrage von 60 dt/ha 

erzielt. Ohne Beregnung wurde die N-Dungung nur bis 120 kg/ha ausgeschopft, hohe
re Dungungsmengen konnten nur bei Zusatzbewasserung verwerten werden. Durch Be

regnung wird ein Versorgungsgrad von 40-60% der n FK im Zeitraum vom Knollenan

satz bis zur deutlich sichtbaren Blattvergilbung angestrebt. Teilgaben sollten 

nicht mehr als 20 mm betragen, da ein Freispulen der Kartoffeln zu vermeiden ist. 

meiden ist. 

Ackergraser (Einjahriges und mehrjahriges Weidelgras Lolium multiflorum Lamk. 

und Lolium multiflorum var. westerwoldicum Wittm.) und Rotklee-Grasgemische (Tri

folium-Gramineengemische) brachten unter Klarwasserberegnung im Mittel der Jahre 
bei Ackergrasern Grunmasseertrage von 500-700 dt/ha, bei Kleegras von 450-

650 dt/ha, Mehrertrage von durchschnittlich 200 dt/ha. Trockensubstanz- und Roh

proteingehalt wurden nur geringfugig gesenkt, so dass unter Beregnung hohere Troc

kenmassen und Rohproteinertrage erzielt werden konnten. Auf Diluvialstandorten 

wird ein Wasserversorgungsgrad von 60 bis maximal 80% der n FK im Beregnungszei

traum von Ende Mai bis Ende September angestrebt. 

Silomais (Zea mays L.) .dessen Beregnungswurdigkeit aus technischen Grunden bi

sher nur in Versuchen im Norden der DDR uberpruft wurde, brachte bei Frischmasser

tragen von 500 dt/ha bis 130 dt/ha Mehrertrage. Es wird bei einem Zusatzwasserbe

darf von 60-120 mm - im Beregnungszeitraum von Beginn des Fahnenschiebens (6-7 

Blattstadium) bis etwa drei Wochen nach der Blute (Beginn der Milchwachsreife) -

ein Wasserversorgungsgrad von durchschnittlich 50% der n FK angestrebt. Eine Bere

gnung von Zweitfruchtmais is aus zeitlichen Grunden in der Praxis bisher proble

matisch. 

Die Beregnung von Zwischen- und Zwei tfrUchten ( Leguminosengemenge, Untersaaten, 

Stoppelsaaten), die im mittleren Raum der DDR bei durchschnittlich 200 dt/ha Me
hrertrage von 100 dt/ha Grunmasse bei Zusatzregenmengen bis 80 mm erbrachte, fand 

in der Beregnungspraxis im Norden der DDR nur geringfugig Verbreitung. 
fugig Verbreitung. 

In Versuchen konnte jedoch Futterkohl (Brassica oleracea var. medullosa), als 

Drillsaat nach Futterroggen angebaut, auf sandigen Standorten erst unter Bereg

nung sein hohes Ertragspotential ausschopfen.Ertragssteigerungen bis 50% wurden 

in unmittelbarer Kustennahe bei einem Beregnungsaufwand von 100 mm nachgewisen. 

In Versuchen nutzte die Kohlrube (Brassica napus var. napubrassica), als 

Zweitfrucht gepflanzt, die Beregnung recht gut aus und brachte im dreijahrigen Mi

ttel Mehrertrage von 180 dt/ha. Bei hohem N-Dungungsaufwand von mehr als 100 kg/ha 
wurden trotz hoher Frischmassezunahmen (rel. 135%) nur geringe Trockenmassezunah

men (rel. 125%) erzielt, was die begrenzte Intensivierungsmoglichkeit der Kohlru

be bestatigte. 
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Die Beregnung von Winterzwischenfruchten, gepruft durch Futterroggen, brachte 
erwartungsgemar., auch bei einen N-Dongungsc:ufwand von 150 kg/ha nur einen Ertragszu
wachs von 44 dt/ha Grunmasse (= 5 dt/ha TM). Damit entfallt auch auf leichten 
Standorten (1-1S) in Norden der DDR dieser im Anbau ausgedehnten Winterzwischen

frucht. 

Eine Beregnung des GrOnlandes hat im Norden der DDR nur fur eine ausreichende 

Wasserversorgung grundwasserferner Weideflachen Bedeutung. Im langjahrigen Mittel 

(5 Versuchsjahre) konnte bei einen Grundertrag von 465 dt/ha GM einErtragszuwachs 

von durchschnittlich 100 dt/ha GM erreicht werden, wobei in Trockenperioden (be
sonders wahrend des zweiten Aufwuchses im Juni/Juli) Mehrertrage von 100% erzielt 

wurden. Damit wird fur bestimmte Wachstumsabschnitte die Notwendigkeit einer opti

malen Wasserversorgung, urn ein ausgeglichenes Ertragsniveau zu garantieren unter

strichen. Von hoher Bedeutung fur eine effektive Wasserregulierung auf dem Grun
land grundwasserbeeinflu~ter Standorte in KOsten- •der Flu~nahe haben sich lang

jahring Verfahren der Grundwasserregulierung erwiesen. Auch in der Praxis konnten 

durch Einstau Ertrage von 600-700 dt/ha GM bei einen N-Aufwand von 300 kg/ha 
erzielt werden. Weiterhin spielt jedoch das Grunland - Besonders grundwasserferne 

Mineralbodenweiden - bei der Abnahme von Abwasser und Gulleeineientscheidende Rol

le. Der lange Beregnungszei traum von Jun i (zum zwei ten Aufwuchs) bis zum September 

(zum vierten Aufwuchs), die gute N-Verwertung durch die Graser sowie die gute Be

fahrbarkeit des Granslandes haben auch im Norden der DDR in Praxisbetrieben bei 

Einsatzmengen bis 200 mm/ha - Grenzbelastugen liegen bei 600 kg/ha N - zu hohen 
Mehrertragen gefuhrt. 

Eine geringe Beregnungswurdigkeit hat in den Nordbezirken der DDR das Getrei

de . Die BeregnungswGrdigkeit nitmlt in der Reihenfolge Winterweizen >S•fllllergerste 

> Hafer > Wintergerste > Winterroggen ab. Daher wurde darauf orientiert, in Be
regnungsfruchtfolgen nicht mehr als 20%, maximal 30% Getreide anzubauen. Im Mittel 

der Jahre ist nur beim Anbau ertragreicher Intensivsorten mit einem Ertragszuwachs 

von , 5 dt/t1a (10% des unberegneten Ertrages) zu rechnen. In Abhangigkeit von Stan

dort und Getreideart wird in relativ kurzen Beregnungszeitraum zwischen Schossen 
und Ende der KornfOllungsphase auf einen Wasserversorgungsgrad von 25-50% der 

nFK orientiert,dermit Zusatzregenmengen von 40 bis BO J11T1 erreicht werden kann . 

Urn bei dem angespannten Wasserhaushalt weitere Bewaserungsrecourcen im Norden 

der ODR zu erschlie~en, wurde langjahrig an der WPU Ober die Nutzung von Brack

wasser, das unbegrenzt im Baden und Haffgebieten sowie in den Ruckstauzonen der 
Flu~laufe zur VerfOgung gestellt werden kann, experimentell gearbeitet. Unter Be
rucksichtigung der zu bewassernden Bodenart und der Salzvertraglichkeit der land

wirtschaftlichen Fruchtart, konnen, wie aus der nachfolgenden Abbildung 1 zu ent

nehmen ist, Brackwasser zu Bewasserung herangezogen werden. Im Ergebnis dieser 
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Abb. 1 

Untersuchungen werden im Norden der DDR 50 OOO ha mit salzhaltigen Bewasserungs

wasser bewassertund bis maxima! 4 g/1 Gesamtsalze in Grundwasserregulierun~slag
en (Poldern) auf Sansdboden erfolgreich Ertragsleistungen bis 600 dt/ha GM 

( = 120 dt / ha TM) bei Anbau von Grasern und Grasmischungen erzielt. 
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W celu zaprojektowania systemu nawadniaj~cego w niektórych regionach potrzeb
na jest charakterystyka warunków przyrodniczych i czynników meteorologicznych. 
Również potrzeby wodne roślin i zasoby wodne dla nawadniania powinny być ustalone. 

W niniejszym referacie przedstawia się różne metody i systemy obliczeń potrzeb 
nawodnień roślin uprawnych. Na podstawie licznych doświadczeń polowych przeprowa
dzonych w północnej części NRD można wnioskować, że nawodnienia powoduj~ znaczne 
podniesienie plonów i poprawę ich jakości. Na poszczególnych roślinach uprawia
nych na glebach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych wykazano wyższe i wier
niejsze plony. 

Oceniono również możliwości wykorzystania słonej wody do nawodnień w zależnoś
ci od typu gleby i gatunku rośliny uprawnej. 

B. EapToneMeyc, o. illTyĄeMaHH 

ITPOE~EMATHKA EOJKJJ:EBAHHH PACTEHHH B CEBEPHOH qACTH 
HH3MEHHOCTH r~ 

P e 3 ID M e 

Ena nnaHHpOBaHHH H npoeKTHpOBaHHH CHCTeM opomeHHH, a TaKJte ĄnH 
ynpaBneHHH 3THMH CHCTeMaMH HYXHH: xapaKTepHCTHKa npocTpaHCTBeHHOtt 
pa3HOOOpa3HOCTH MeTeoponorHqecKHX aneMeHTOB, BpeMeHHOtt H npocTp8HCT
BeHHOtt ĄOCTynHOCTH Bo~, a TaIOKe o~eHKa DOTpe6HOCTH B BOĄe cenhCKO
X03HttCTBeHHOtt npOH3BOĄCTB8HHOtt nnomaĄH. 

PaccMaTpHBaIDTCH pa3Hlie MeTOĄli H BliqHcnHTenhH8H CHCTeMa ĄnH npaK
THqecKHX yKa3aHHtt B oOnaCTH ĄO~ĄeBaHHH. Ha OCHOBaHHH peaynhT8TOB 
MHOroneTHHX ODHTOB, B CeBepHott qacTH fEP, npeĄCTaBneHH npHOaBKH ypo
KaeB, a TaIOKe H3MeHeHHH COĄepgaHH HBKOTOPHX BemecTB B ypoEae Kynh
TYPHWX pacTeHHtt HyxĄaIDmHXCH B opomeHHtt. YcTaHOBneHo, qTo Ha nerKHX 
H cpeĄHHX noqBax 6naroĄapa opomeHHID HB 38BHCHMOCTH OT ycnOBHtt no
rOĄli MO~HO ĄOCTHqh He TO~hKO IlOBNmeHHH ypo~aeB, HO Ta!Olte HX CTaOH
nH38~HH. 

O~eHHBaIDTCH BO3MOXHOCTH H npeĄenH HCDOnh3OBaHHH coneHott BOĄli, 
BNCTynaIDmett Ha nnomaĄH aanHBOB HB 3OHax BOĄODO~nopoB B YCThHX peK 
B 3aBHCHMOCTH OT BHĄa paCTBHHtt H noqB, HYEĄaIDmHXCH B opomeHHH. 


