
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadtklimaanalyse für die Stadt Eberswalde 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2022 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diver-
ser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

Insofern nicht anders angegeben gilt für alle Abbildungen und Tabellen als Quelle: 

Burghardt und Partner, Ingenieure (BPI) - 2022 

 

 

 

BEARBEITUNG 

Dr.-Ing. René Burghardt 

Joann Richtzenhain 

Frederik Hilden, B.Sc. 

Dipl.-Biol. Nicole Burghardt, M.Sc. 

 



Auftraggeber (AG) 

Stadt Eberswalde - Baudezernat 

Stadtentwicklungsamt 

Breite Straße 39 

16225 Eberswalde 

Ansprechpartnerin 

Frau Petra Fritze 

Tel.: +49 3334 64616 

E-Mail: p.fritze@eberswalde.de

Auftragnehmer (AN) 

Burghardt und Partner, Ingenieure 

Am Sonnenhang 4 

34128 Kassel 

Ansprechpartner 

Dr. René Burghardt 

Tel.: +49 561 76678963 

E-Mail: info@lp-kassel.de

Gestattungserklärung / Erklärung des Verfassers: 

Hiermit überträgt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Nutzungsrechte hinsichtlich der vorliegenden Aus-
arbeitung 

STADTKLIMAANALYSE DER STADT EBERSWALDE 

Unterschrift Stempel 

Dr. René Burghardt Kassel, den 15.10.2022 



Inhaltsverzeichnis 
 

ii 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ......................................................................................................................... 3 

1.1. Auftragsgegenstand ..................................................................................................................... 3 

2. Fachlicher Hintergrund ..................................................................................................... 4 

2.1. Stadtklima .................................................................................................................................... 4 

2.2. Temperatur und städtische Wärmeinsel ....................................................................................... 5 

2.3. Vegetation und städtisches Grün ................................................................................................. 6 

2.4. Regionaler Wind und städtische Durchlüftung ............................................................................. 8 

2.4.1 Rauigkeit und Porosität .......................................................................................................................... 8 

2.4.2 Luftleitbahnen ...................................................................................................................................... 11 

2.4.3 Strömungsregime ................................................................................................................................. 11 

2.5. Flurwind und Kaltluft ................................................................................................................... 12 

3. Methodisches Vorgehen und verwendete Software ....................................................... 15 

3.1. Ableitung der Klimafunktionskarte .............................................................................................. 17 

3.2. Ableitung der Planungshinweiskarte .......................................................................................... 17 

3.3. Technische Umsetzung .............................................................................................................. 18 

3.4. Verwendete Software ................................................................................................................. 20 

3.4.1 Geoinformationssystem ....................................................................................................................... 20 

3.4.2 Kaltluftproduktion und -abfluss ............................................................................................................. 20 

3.4.3 Windfeldsimulation ............................................................................................................................... 21 

4. Charakterisierung des Untersuchungsraums ................................................................. 22 

4.1. Räumliche Charakterisierung der Region .................................................................................. 22 

4.2. Topographie ............................................................................................................................... 22 

4.3. Naturräumliche Einordnung ....................................................................................................... 23 

5. Klimatisch-planerische Analysen .................................................................................... 24 

5.1. Klimatische Charakteristik der Region ....................................................................................... 24 

5.1.1 Temperatur und Niederschlag .............................................................................................................. 25 

5.1.2 Ereignistage ......................................................................................................................................... 27 

5.1.3 Windverhältnisse .................................................................................................................................. 29 

5.2. Topographische Analysen .......................................................................................................... 33 

5.2.1 Hangneigung und Hangrichtung .......................................................................................................... 33 

5.2.2 Landnutzung & Flächendurchgrünung ................................................................................................. 34 

5.2.3 BlueSpots (Starkregen) ........................................................................................................................ 36 



Inhaltsverzeichnis 
 

iii 

5.3. Bebauungs-Analysen ................................................................................................................. 40 

5.3.1 Räumlich-bauliche Offenheit (SkyView) ............................................................................................... 40 

5.3.2 Gebäudevolumendichte ....................................................................................................................... 41 

5.3.3 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl ....................................................................................... 43 

5.4. Vegetations-Analysen ................................................................................................................ 44 

5.4.1 Vegetationserfassung .......................................................................................................................... 44 

5.4.2 Durchgrünung (bebauter) Flächen im Siedlungsraum ......................................................................... 45 

5.5. Klimatische Analysen ................................................................................................................. 46 

5.5.1 Nächtliche Kaltluftschichtdicke und bodennahes Strömungsfeld ......................................................... 46 

5.5.2 Bodennahe nächtliche Lufttemperatur ................................................................................................. 49 

5.5.3 Vulnerabilität ........................................................................................................................................ 51 

6. Klimatischer Bestand und Szenarien .............................................................................. 53 

6.1. Klimafunktionskarte .................................................................................................................... 53 

6.2. Klimaprojektionen....................................................................................................................... 55 

6.2.1 Allgemein ............................................................................................................................................. 55 

6.2.2 Szenarien ............................................................................................................................................. 55 

6.2.3 Globale und regionale Klimamodelle ................................................................................................... 55 

6.2.4 Auswertung der Klimawandelszenarien RCP4.5 & RCP8.5 mit unterschiedlichen Klimaparametern .. 57 

7. Zukünftige Planungen .................................................................................................... 60 

7.1. Planungshinweiskarte ................................................................................................................ 60 

7.2. Maßnahmen- und Handlungsempfehlungen .............................................................................. 61 

8. Zusammenfassung ......................................................................................................... 62 

9. Anhang ........................................................................................................................... 63 

9.1. Glossar ....................................................................................................................................... 63 

9.2. Quellenverzeichnisse ................................................................................................................. 67 

9.2.1 Literaturverzeichnis .............................................................................................................................. 67 

9.2.2 Abbildungsverzeichnis ......................................................................................................................... 70 

9.2.3 Tabellenverzeichnis ............................................................................................................................. 74 

9.2.4 Datenverzeichnis ................................................................................................................................. 74 

9.3. Diagramme, Karten und Planwerke ........................................................................................... 75 

 

 



Abkürzungsverzeichnis 
 

iv 

Abkürzungsverzeichnis

% Prozent 

< kleiner als 

> größer als 

≤ kleiner gleich 

≥ größer gleich 

§ Paragraph 

° Grad  

°C Grad Celsius 

3D dreidimensional 

AG Auftraggeber 

AN Auftragnehmer 

B Bundesstraße 

BauGB Baugesetzbuch 

B-Plan Bebauungsplan 

bspw. beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 

CFD Computer Fluid Dynamics 

cm Zentimeter 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

CORDEX 
Coordinated Regional Climate 
Downscaling Experiment 

DGM Digitales Geländemodell 

DJF Dezember, Januar, Februar 

DLM Digitales Landschaftsmodell 

DWD Deutscher Wetterdienst 

EPSG 
European Petroleum Survey Group Ge-
odesy 

ESD 
Empirisch-Statistischen Downscaling 
Methoden 

etc. et cetera 

FFL 
Forschungsgesellschaft Landschaftsent-
wicklung Landschaftsbau e.V. 

FNP Flächennutzungsplan 

GIS Geoinformationssystem 

h  hour 

ha Hektar 

inkl. inklusiv 

JJA Juni, Juli, August 

k.A. keine Angaben 

Kap. Kapitel 

KFK Klimafunktionskarte 

kg Kilogramm 

km Kilometer 

L  Landstraße 

log. logarithmisch 

LP Landschaftsplan 

m Meter 

m² Quadratmeter 

m³ Kubikmeter 

MAM März, April, Mai 

Max. Maximum 

Min. Minimum 

min. Minuten 

mm Millimeter 

N Norden 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

O Osten 

o.ä. oder ähnliches 

O2 Sauerstoff 

offiz. offiziell 

PDF Portable Document Format 

Ph_var städtische Porosität 

PHK Planhinweiskarte 

PNG Portable Network Graphics 

PR Planungsraum 

RCM regional climate models 

RCP Representative Concentration Pathways  

S Süden 

SKV SkyView-Faktor  

SON September, Oktober, November 

spez. speziell 

Std. Stunden 

TK25 Topographische Karte 1:25000 

ü. NHN über Normalhöhennull 

ü.G. über Grund 

UC mittlere Gebäudehöhe 

UCL Urban Canopy Layer  

UR Untersuchungsraum 

U-Wert Wärmedurchgangskoeffizient 

uz Windgeschwindigkeit 

VDI Verein Deutscher Ingenieure e.V. 

vgl. vergleiche 

W West 

WCRP World Climate Research Programme 

z.B. zum Beispiel 

Z0 Rauigkeitslänge 

Zd Nullpunktverschiebung 

 



Einleitung 
 

3 

1. Einleitung 

Es zählt zu den Aufgaben aller Städte, Gemeinden und 
Kommunen, sich auf die unausweichlichen Folgen des 
stetig voranschreitenden Klimawandels einzustellen. 
Auch die Stadt Eberswalde räumt daher dem Klima-
schutz und der Klimaanpassung einen besonderen 
Stellenwert in ihrer strategischen Entwicklungspla-
nung ein, um negative klimatische Einflüsse zu redu-
zieren. Vor dem Hintergrund des 2013 beschlossenen 
Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts arbei-
tet die Stadt an der Umsetzung verschiedener Maß-
nahmen und Projekte (Stadtbegrünung, klimaange-
passte Stadtentwicklung etc.), um einen kommunalen 
Beitrag zu diesen klimatischen Themenkomplexen zu 
leisten. Um klimatische Belange auch vor dem Hinter-
grund des sukzessiven Stadtwachstums und der kli-
maverträglichen Nachverdichtung weiterhin effektiv 
bei der Stadtentwicklung berücksichtigen zu können, 
soll das Klimaschutzkonzept des Jahres 2013 nach ak-
tuellen Wissens- und Technikstand fortgeschrieben 
werden. Die vorliegende Stadtklimaanalyse aktuali-
siert die mittlerweile veralteten Grundlagendaten und 
dient nicht nur der fachlichen Vorbereitung des kom-
munalen Klimaschutzkonzepts sondern auch als In-
strument zur Umsetzung des 2019 durch die Stadtver-
ordnetenversammlung beschlossenen „Klimapakets“. 

 

1.1. Auftragsgegenstand 

Mit der Stadtklimaanalyse sollen eine Bestandsauf-
nahme der klimatischen Situation (IST-Situation) der 
Stadt planerisch aufbereitet werden, zukünftige klima-
tische Entwicklungen prognostiziert und Planungshin-
weise bzw. Maßnahmenempfehlungen formuliert wer-
den, um negative klimatische Einflüsse im Stadtgebiet 
auf strategische Wege zu reduzieren. 

Die Erarbeitung der Stadtklimaanalyse und ihrer Be-
standteile erfolgt digital auf Basis eines Geoinformati-
onssystems (GIS), durch welches eine Vielzahl an da-
tenbasierten Informationen miteinander verknüpft und 
verschnitten werden können. Die Analyse der IST-Si-
tuation erfordert die Bestandsaufnahme lokalklimati-
scher Gegebenheiten durch Daten zur Lufttemperatur 
und -feuchtigkeit, Windrichtung und -geschwindigkeit, 
Niederschlagsmenge und -häufigkeit. 

Auf Grundlage diverser Eingangsdaten, wie Topogra-
phie, Landnutzung, Gebäudedaten etc., können die 
Themenkarten digital erarbeitet werden. Diese Karten 
treffen Aussagen zu Gebäudevolumendichte, 
SkyViewFaktor, Kaltluftpotentialen etc., also zu der kli-
marelevanten räumlichen Dimension. Daraus lässt 
sich eine Klimafunktionskarte (KFK) ableiten und 
schließlich ergibt sich, unter Einbezug aller vorherigen 
Daten und Karten, die Planungshinweiskarte (PHK). 

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Stadt Eberswalde 
in der IST-Situation zu analysieren, um Grundlagen für 
die räumliche Interpretation zur Klimawirkung von Ve-
getation, Baudichten bzw. Bauhöhen etc. zu erhalten 
und daraus flächenbezogene Aussagen zu ermögli-
chen. Zudem sollen Aussagen zur Klimaanpassung 
(Meso- und Mikroklima) in die Betrachtung integriert 
und Planungsempfehlungen daraus abgeleitet wer-
den. Dies soll eine aktualisierte Abwägungsgrundlage 
für die bauliche Entwicklung und die Weiterentwick-
lung klimawirksamer Freiflächen und Siedlungsstruk-
turen bieten. 
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2. Fachlicher Hintergrund 

2.1. Stadtklima 

Der städtische Siedlungsraum unterscheidet sich hin-
sichtlich seiner klimatischen Wirkungsweise deutlich 
von seinem unbebauten Umfeld. In Städten und Bal-
lungsräumen herrscht das sogenannte Stadtklima, 
welches sich aus der menschengemachten Modifika-
tion des natürlichen Mesoklimas (Lokalklimas) ergibt, 
während das Meso- und Mikroklima (Kleinklima) (siehe 
Abbildung 1) mitunter standortbedingt von den stadt-
klimatischen Veränderungen der urbanen Bebauung, 
Abwärme, Luftbeimengungen u.a. beeinflusst wird 
(Hupfer und Kuttler 1998). 

Das Stadtklima wirkt sich wiederum auf die meso- und 
mikroklimatische Ebene aus, wobei seine konkrete 
Ausprägung in Abhängigkeit von den vorhandenen 
Klimaeinflussfaktoren und Klimamodifikatoren variiert 
(vgl. Tabelle 1). Hiervon unterscheiden sich einige Pa-
rameter, z.B. in Bezug auf einzelne Stadtteile, nur we-
nig (z.B. Sonneneinstrahlung, Niederschlag); andere 
wiederrum, die z.B. durch das Wärmespeichervermö-
gen von Baustoffen, die Versiegelung des Bodens 
oder anthropogene Abwärme etc. bedingt werden, 
können spürbar große Unterschiede aufweisen. 

Auf der mikroklimatischen Ebene machen sich diese 
im Bereich von Gebäuden, Straßenzügen und Grün-
anlagen unmittelbar für Menschen, Tiere und Pflanzen 
bemerkbar. 

Abbildung 1 Übersicht der Klimaebenen im typischen 
Planungskontext  

 

 

  

Tabelle 1 Beispiele für typische Einflüsse (linke Spalte) und deren (Aus-)Wirkungen (rechte Spalte) im städtischen Raum 

PARAMETER | URSACHE WIRKUNG | RISIKO 

Beeinflussung durch Oberflächengeometrie, aerody-
namische Rauigkeit, Wärmeinseleffekt 

Windfeldveränderungen, Turbulenzen 

Oberflächenversiegelung Reduzierte Retentionsfähigkeit (kumulativ) 

Oberflächenversiegelung, geringer Grünflächenanteil Reduzierte Verdunstung 

Reduzierte Retentionsfähigkeit Gefahr von Überschwemmungen 

Reduzierte Verdunstung und erhöhte Wärmespeiche-
rung durch Bebauung 

Temperaturerhöhung 

Temperaturerhöhung 

Vorhandensein wärmeliebender Pflanzenarten 

Hitzestress, thermische Belastung 

Anstieg der hitzebezogenen Vulnerabilität unter-
schiedlicher Bevölkerungsgruppen 
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2.2. Temperatur und städtische Wärmeinsel 

Ähnlich unterschiedlich wie die Ursachen für die Modi-
fikation des städtischen Mesoklimas sind die Auswir-
kungen des Stadtklimas auf Menschen, Tiere und 
Pflanzen. Obwohl nicht alle Eigenschaften des Stadt-
klimas generell schädlich sind, werden viele der stadt-
klimatischen Wirkungskomplexe wegen ihrer Auswir-
kung auf die städtische Infrastruktur, das Wohlbefin-
den oder die Gesundheit der Stadtbewohner negativ 
konnotiert. Ein solcher Wirkungskomplex ist der städ-
tische Wärmeinseleffekt, der aus der Wechselwirkung 
von verschiedenen Faktoren und Effekten im urbanen 
Kontext resultiert. Diese werden im Folgenden näher 
erläutert. 

Städte tragen stets zur Erwärmung der Lufttemperatur 
bei; im Jahresmittel sind sie durchschnittlich um 1 bis 
2 °C wärmer als die sie umgebende Landschaft 
(Matzarakis et al. 2008; Kuttler 2011). Der Mittelwert 
der Lufttemperatur wird langfristig durch urbane Cha-
rakteristika, wie die Bebauung und die damit einherge-
hende Bodenversiegelung, beeinflusst. Wird beispiels-
weise der Versiegelungsgrad innerhalb eines Quar-
tiers um 10 % erhöht, steigt auch der Lufttemperatur-
mittelwert um ca. 0,2 °C gegenüber seiner unbebau-
ten Umgebung an. Dieser Wert kann in Hinsicht auf 

einzelne Tageswerte, sprich Temperaturminima und -
maxima, bei Strahlungswetterlagen noch stärker über-
schritten werden (Bründl et al. 1986). 

Ergänzend zu der eigentlichen Bebauung spielen auch 
die Eigenschaften der eingesetzten Materialien (Ab-
sorptionsvermögen, Wärmekapazität, Wärmeleitfähig-
keit, Wärmeemissionsvermögen und Verdunstungsfä-
higkeit) sowie die Kubaturen, die Baumassen und die 
Bebauungsmorphologie im Kontext des Überwär-
mungsrisikos städtischer Räume eine bedeutende 
Rolle. 

Aus diesem Zusammenspiel urbaner Eigenschaften 
und klimatischer Effekte entsteht die ballungsraumty-
pische Wärmeinsel (siehe Abbildung 2). Sie ist durch 
eine starke Erwärmung am Tag und eine nur einge-
schränkte Abkühlung während der Nacht geprägt. Die 
akkumulative Intensität dieses Effekts kann durch Ext-
remwetter, wie länger anhaltende Hitzeperioden, zu-
sätzlich verstärkt werden. Im Zuge des Klimawandels 
treten diese immer häufiger auf. In dieser Form stellt 
der Effekt der städtischen Wärmeinsel ein gesund-
heitsbedingtes Risiko für eine ebenfalls zunehmende 
Zahl an hitzevulnerablen Menschen, Tieren und Pflan-
zen dar und zählt somit zu den negativen Effekten des 
Stadtklimas.  

Abbildung 2  Schematische Darstellung unterschiedlicher temperaturrelevanter Faktoren und Effekte im urbanen Raum, 
die zur Ausprägung der städtischen Wärmeinsel beitragen (DWD 2017) 
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2.3. Vegetation und städtisches Grün 

Urbanes Grün erfüllt eine Vielzahl unterschiedlicher 
Funktionen, die das städtische Klima und die Lufthygi-
ene positiv beeinflussen. Auf das Stadtklima bezogen 
spielt es vor allem bei Verdunstungsprozessen und der 
Verhinderung der Bodenversiegelung (Retentionsei-
genschaft) eine wichtige Rolle. Städtische Vegetation 
bestimmt aber auch die urbane Struktur und hat eine 
soziale und ästhetische Funktion, wodurch die Identi-
tät der Stadt geprägt und die Lebensqualität der Be-
wohner beeinflusst wird. 

Oft wird ein großer Teil des öffentlichen städtischen 
Grüns von Rasenflächen eingenommen. Bei guter 
Wasserversorgung weisen diese an Strahlungstagen 
im Vergleich zu angrenzenden versiegelten Flächen 
wesentlich niedrigere Oberflächentemperaturen und 
damit niedrigere Lufttemperaturen auf. Bei schlechter 
Wasserversorgung heizt sich Kurzgras allerdings stark 
auf, sodass von einer Kühlwirkung nicht mehr gespro-
chen werden kann (Hupfer und Kuttler 1998). Wiesen, 
d.h. Vegetationsflächen mit größeren Wuchshöhen, 
können den Boden vor einer zu starken Überhitzung 
schützen. Auch die Oberflächentemperatur ist hier 
durch Eigenverschattung geringer. Eine extensive 
Pflege bzw. Mahd ermöglicht ein tieferes Vordringen 
der Wurzeln in den Boden, um die Versorgung mit 

Wasser und Nährstoffen aus tieferen Bodenschichten 
zu gewährleisten. 

Ihre größte thermische Wirkung besitzen Rasenflä-
chen abends und nachts, wenn, aufgrund der isolie-
renden Wirkung des Grasfilzes der Bodenwärmestrom 
gering und die Ausstrahlung hoch ist. Diese Rasenare-
ale kühlen dann sehr stark ab und heben sich als in-
nerstädtische Kaltluftflächen (vgl. 2.5) heraus. Baum- 
und strauchbestandene innerstädtische Flächen kön-
nen, die oben genannten positiven klimatischen Ef-
fekte noch weiter verstärken, da sie neben ihrer Trans-
piration auch durch ihren Schattenwurf tagsüber für 
niedrigere Temperaturen sorgen. Nachts hingegen 
stellen sich dort höhere Temperaturen als auf einer 
Rasenfläche ein. Die relative Luftfeuchte ist in einem 
Stadtwald höher als über einer urbanen Rasenfläche. 
Die Ursache hierfür liegt in der Lufttemperatur und der 
Windstille im Baumbestand. Baumbestandene Flä-
chen transpirieren im Vergleich zu Kurzgras mit 
40 % - 70 % (je nach Baumart) deutlich mehr. Außer-
dem weisen sie nach Niederschlägen wegen ihres grö-
ßeren Interzeptionsvolumens eine höhere Evaporati-
onsrate als Rasenflächen auf. Da der größte Teil der 
Globalstrahlung bereits vom Kronendach absorbiert 
wird, steht tagsüber weniger Energie für die Bodener-
wärmung und Speicherung zur Verfügung als bei Ra-
senflächen, Wiesen oder gar unbeschatteten 

 

Abbildung 3 Übersicht zu unterschiedlichen Beispielen urbaner Vegetations- und Grünstrukturen 
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versiegelte Oberflächen. Ferner bewirken Baumbe-
stände eine Reduzierung der Windgeschwindigkeit 
(vgl. 2.4.3), wodurch Aerosole und Stäube, aber auch 
Gase aus der vorbeiströmenden Luft ausgefiltert wer-
den können (Hupfer und Kuttler 1998). Unter klimati-
schen Gesichtspunkten nehmen bereits kleinräumige 
Grünflächen Einfluss auf das Mikroklima. Ab wann je-
doch ein deutlicher „Abstrahlungseffekt“ entsteht, 
hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. 
Dimoudi und Nikolopoulou (2003) haben die Klimare-
levanz für Vegetationsflächen von min. 10 m x 10 m 
untersucht und nachgewiesen. 
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2.4. Regionaler Wind und städtische Durch-
lüftung 

Die Unterscheidung zwischen ländlichem und städti-
schem Gebiet spielt im Hinblick auf den Faktor Wind 
eine große Rolle. Die morphologischen (siehe Abbil-
dung 4) und thermischen Charakteristika des urbanen 
Raums führen dort zu einer Veränderung der Windver-
hältnisse (Windgeschwindigkeit & Windrichtung). 

Die Luftbewegungen in der Stadt werden insbeson-
dere durch lokale Windsysteme beeinflusst, die entwe-
der von den topographischen Gegebenheiten des 
Stadtraums oder von der Art und Anordnung seiner 
Bebauung abhängig sind (VM BW 2012). Diese Wind-
systeme bilden sich gerade dann heraus, wenn der 
überregionale Wind nur schwach ausgeprägt ist. 

 

 

2.4.1 Rauigkeit und Porosität 

Wie bereits beschrieben verändert das urbane Profil 
die Windverhältnisse hinsichtlich der Windgeschwin-
digkeit sowie der Windrichtung. Die größere Oberflä-
che und Rauigkeit (Oberflächen- oder Terrainstruktur) 
einer städtischen Bebauung bewirkt durch die erhöhte 
Reibung eine Verminderung der Windgeschwindigkeit 
(bis zu 30 % im Jahresmittel). Insbesondere nimmt die 
Häufigkeit von Windstillen um bis zu 20 % zu, was 
auch zu einer Verminderung des Luftaustausches führt 
und damit den Schadstofftransport behindert (VM BW 
2012). 

Hinsichtlich der Rauigkeit einer Oberfläche oder eines 
Terrains sind zwei Parameter von Relevanz. Zum ei-
nen die Rauigkeitslänge (Z0) und zum anderen die 
Nullpunktverschiebung (Zd). Typische Werte beider 
Rauigkeitsparameter für unterschiedliche Beispiele 
werden in Tabelle 2 wiedergegeben. Z0 beschreibt den 
durch die Oberflächenrauigkeit eines Hindernisses be-
einflussten vertikalen Raum über dem Objekt. Zd be-
schreibt den vertikalen Versatz von Z0 (siehe Abbil-
dung 5). Je höher die Werte von Z0 und Zd, desto stär-
ker wird das Windprofil verformt, was u.a. eine Vermin-
derung der Windgeschwindigkeit im Urban Canopy 
Layer (UCL) zur Folge hat. 

Der UCL beschreibt in der Stadt die Atmosphären-
schicht zwischen Erdoberfläche und mittlerer Haus-
dachhöhe (Stadthindernisschicht), also den typischen 
Lebensraum für Menschen in der Stadt. Das logarith-
mische Windprofil (siehe Abbildung 5) wird als Nähe-
rung zur Beschreibung von Geschwindigkeitsprofilen  

Abbildung 4 Vertikales Windprofil über dem Stadtkern, dem Stadtrand dem freien Land (Robel et al., 1978) 

Jedes Objekt besitzt eine gewisse Oberflächenrau-
igkeit. Bezogen auf die Be- und Durchlüftung kann 
diese spezifische Rauigkeit als Barrierewirkung in-
terpretiert werden. Die Barrierewirkung wiederum 
äußert sich in einer erhöhten Reibung zwischen 
Luftstrom und Objekt. Je stärker die Reibung, 
desto mehr (Bewegungs-)Energie wird dem Luft-
strom entzogen, wodurch die Be- bzw. Durchlüf-
tung verringert werden kann. 
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verwendet, die durch die Bodenrauigkeit oder die Be-
bauung in der Windströmung entstehen. 

Die städtische Porosität (Ph_var) beschreibt den Zu-
stand des offenen 3-dimensionalen Raums im Verhält-
nis zum bebauten Volumen. Ph_var wird parallel zu den 
Rauigkeitslängen (Z0) und der Nullpunktverschiebung 
(Zd) berechnet und basiert auf dem Ansatz der „Frontal 
Area Analyse“ (Unger 2009). Für die Berechnung der 
Porosität ist die vorherrschende Windrichtung nicht 
von Relevanz, da hierbei der 3-dimensionale Raum 

und die in ihm enthaltenen Baumassen untersucht 
werden. 

Ergänzend zu den dynamischen Faktoren Z0 und Zd, 
die eine direkte Aussage über die Rauigkeit bzw. den 
Reibungsverlust treffen (vgl. Tabelle 2), zeigt die ur-
bane Porosität (Ph_var) das Potential einer möglichen 
Durchlüftung an. Damit ist Ph_var alleinstehend von grö-
ßerer planerischer Relevanz als die Rauigkeitslänge 
und die Nullpunktverschiebung. Die Einteilung der 
städtischen Porosität geschieht im Wertemaßstab von 

 

Abbildung 5 Schematische Darstellung der Beeinflussung des log. Windprofils im urbanen Bereich. Z0 beschreibt die Rauig-
keitslänge in Metern, Zd die Nullpunktverschiebung in Metern, uz die Windgeschwindigkeit (blauer Pfeil mit gleicher Ge-
schwindigkeit, aber auf unterschiedlicher Höhe = vertikale Streckung des Profils) und den Raum unterhalb der mittleren Ge-
bäude-höhe (UC). 

Tabelle 2 Beispiele für Z0 und Zd für unterschiedlichen Oberflächen (nach Oke 2017). 

 OBERFLÄCHE | TERRAIN RAUIGKEITSLÄNGE (Z0) NULLPUNKTVERSCHIEBUNG (ZD) 

ru
ra

l 

Eis, geteerte Fahrbahn 0,001 – 0,01mm -- 

Schnee, Wasser 0,1 – 1mm -- 

blanker Boden, geschnittenes Gras* 0,01 – 0,02m -- 

Gras*, Stoppelfeld 0,03 – 0,06m 0,1 – 0,3m 

Ackerland, Pflanzenbestand* 0,05 – 0,15m 0,2 – 0,7m 

Plantagen*, Buschland* 0,4 – 1m 1,3 – 2,5m 

Wald* 0,8 – 2m 9 – 24m 

    

ur
ba

n 

niedrige Höhe und Dichte 

Häuser, Gärten, Bäume, Warenhäuser 
0,3 – 0,8m 2 – 4m 

mittlere Höhe und Dichte 

Reihenhäuser, Stadtzentren 
0,7 – 1,5m 3,5 – 8m 

hoch und hohe Dichte 

weniger als sechs Stockwerke,  
Reihen- und Block-Gebäude 

0,8 – 2m 7 – 15m 

* abhängig von der Windgeschwindigkeit, da Vegetation flexibel ist 
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0 bis 1, wobei 1 die höchste Porosität und 0 die nied-
rigste Porosität des 3-dimensionalen Raums darstellt. 
Das heißt, je höher der Wert, desto geringer ist der 
Windwiderstand des Bereichs. 

Mit Hilfe der berechneten städtische Porosität können 
klare Planungshinweise abgeleitet werden. Durch die 
Erfassung mehrere Bereiche mit einer hohen Porosität 
können Durchlüftungspotentiale definiert und in der 
Klimafunktionskarte dargestellt werden. 

Darüber hinaus dienen die Ergebnisse der Themen-
karte (Kaltluft mit dem bodennahen Strömungsfeld) als 
Informationsbasis, um Potentiale und Möglichkeiten 
zur Schaffung einer besseren Durchlüftung in der 
Stadtentwicklung zu berücksichtigen. 
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2.4.2 Luftleitbahnen 

Sowohl der horizontale wie auch der vertikale Luftmas-
sentransport regulieren die Belüftung des bodennahen 
Raums, ganzjährig relevant für die Durchlüftung von 
städtischen Gebieten ist jedoch nur die horizontale 
Luftströmung. Von besonderer stadtklimatischer Rele-
vanz sind diese Luftströmungen besonders in den 
Nacht- und Vormittagsstunden bei austauscharmen 
Hochdruckwetterlagen. Diese Wettersituationen ver-
stärken die typischen Eigenschaften des Stadtklimas, 
wodurch die thermische und lufthygienische Belastung 
der Bevölkerung gesteigert wird (Mayer 1992). 

Stadtklimarelevante Luftleitbahnen ermöglichen be-
sonders bei austauscharmen Wetterlagen das Ein- 
und Durchdringen vorhandener schwacher Horizontal-
strömungen in den UCL. Eine räumlich umfangrei-
chere Möglichkeit zur Verminderung thermischer und 
lufthygienischer Belastungen innerhalb des Stadt-
raums liegt in der Freihaltung beziehungsweise Schaf-
fung von stadtklimarelevanten Luftleitbahnen im UCL. 

Entsprechend ihrer thermischen und lufthygienischen 
Eigenschaften sowie der thermischen und lufthygieni-
schen Qualität der transportierten Luftmassen werden 
stadtklimarelevante Luftleitbahnen in 

• Ventilationsbahnen 

• Frischluftbahnen und  

• Kaltluftbahnen unterteilt (VDI 2015). 

2.4.3 Strömungsregime 

In Abhängigkeit von der Stadtmorphologie können sich 
unterschiedliche lokale Strömungsregime im inner-
städtischen Raum ausbilden (siehe Abbildung 6). Das 
hierbei relevante dimensionslose Höhen-Weiten-Ver-
hältnis beschreibt den Raum zwischen zwei Objekten 
(z.B. Gebäuden) in Abhängigkeit einer angenomme-
nen Windrichtung. Dabei definieren unterschiedliche 
Schwellenwerte des Höhen-Weiten-Verhältnis die Zu-
gehörigkeit zu einem Strömungsregime (siehe Tabelle 
3). 

Informationen zu bestehenden Strömungsregimen 
bzw. deren mögliche Veränderung (z.B. durch bauli-
che Nachverdichtung oder Abriss von Gebäuden) sind 
für die Stadtplanung bzw. -entwicklung von großem In-
teresse. So können konkrete Aussagen zu baulichen 
Vorgaben (keine Bebauung, definierte Bebauung etc.) 
z.B. im Bereich von bestehenden Luftleitbahnen ge-
troffen werden, so dass deren Funktionalität weiterhin 
bestehen bleibt. Funktionierende Strömungssysteme 
können durch die Zufuhr frischer und kühlerer Luft eine 
bedeutende klimaökologische und immissionsrele-
vante Ausgleichsleistung für die Belastungsräume er-
bringen. 

  

 

 

Abbildung 6 Schematische Darstellung unterschiedlicher 
Strömungsregime (isolierte Rauigkeitsströmung (a), Wirbel-
überlagerungsströmung (b) und die abgehobene Strömung 
(c)) (nach Oke 1988, basierend auf Daten von Hussain und 
Lee 1980). 

Tabelle 3 Zuordnung unterschiedlicher Höhen-Weiten-
Verhältnisse zu den entspr. Strömungsregimen 

HÖHEN-WEITEN-
VERHÄLTNIS 

STRÖMUNGSREGIME 

kleiner als 0,3 bis 
0,5 

Isolierte Rauigkeitsströmung  
(vgl. Abbildung 6– a) 

größer 0,5 und 
kleiner 0,65 

Wirbelüberlagerungsströmung  
(vgl. Abbildung 6– b) 

größer als 0,65 
Abgehobene Strömung  
(vgl. Abbildung 6– c) 
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2.5. Flurwind und Kaltluft 

Neben den durch das Relief beeinflussten Strömungen 
bilden sich in ebenen Lagen sogenannte Flurwinde 
aus. Das Flurwindsystem beschreibt Druckausgleich-
strömungen zwischen verschiedenen Fluren (z.B. 
Stadt-Umland) und ist an ein flaches Relief oder an 
hindernisarme Freiflächen (Leitbahnen) gebunden. 
Der flache städtische Raum ist stark von seiner bauli-
chen Gestaltung abhängig und fällt als ein durch Be-
bauung bedingtes Windsystem in diese Kategorie. 
Diese Windsysteme sind ein unterstützender Faktor 
bei der Kalt- und Frischluftzufuhr und dem Luftabtrans-
port, wenngleich die Flurwinde in ihrer Intensität regu-
lär recht schwach ausgeprägt sind. 

Flurwinde entstehen, wenn sich in Gebieten gegen-
über ihrem Umland ein lokales thermisches Tief auf-
baut. Dies wird insbesondere durch die Überwärmung 
bebauter oder versiegelter Gebiete und dem damit ein-
hergehenden konvektiven Aufstieg von Luftmassen 
(siehe Abbildung 7) gefördert. Der entstehende Druck-
gradient kann daraufhin durch einströmende kühlere 
Luftmassen aus dem Umland ausgeglichen werden 
(Druckausgleichsströmung). 

Im Gegensatz zu den topographischen Windsystemen 
ist dieses System eher in Städten mit einem flachen 
Relief zu finden. Es unterstützt aber gleichfalls die 
Kalt- und Frischluftzufuhr und den Luftabtransport, al-
lerdings sind Flurwinde in der Regel in ihrer Intensität 
schwach ausgeprägt. 

Die Kaltluftentstehung beschreibt auf mikro- und me-
soskaliger Ebene den nächtlichen Abkühlungsprozess 

der bodennahen Luftschichten. Mit dem Sonnenunter-
gang beginnt auf ausreichend großen Grün- und Frei-
flächen die Kaltluftproduktion. Diese dauert bis in die 
frühen Morgenstunden an und wird sowohl durch die 
ausbleibende solare Einstrahlung als auch durch die 
thermische Ausstrahlung der oberen Bodenschicht be-
dingt. Da sich die Luft mit dem Erkalten auch verdich-
tet, strömt sie anschließend flüssigkeitsähnlich der Re-
liefausprägung folgend in tiefere Regionen. Eine signi-
fikante Strömungsdynamik entwickelt sich hierbei ab 
ca. 1 - 2° Gefälle und wird stets von der Rauigkeit (vgl. 
Kapitel 2.4.1) der überströmten Bodenschichten be-
einflusst (siehe Tabelle 2). 

Sowohl das Entstehungsgebiet als auch die Kaltluft-
produktionsrate werden von dem vorhandenen Unter-
grund bestimmt. Hierbei fördern besonders unversie-
gelte Freiflächen (z.B. Wiesen, Brachen, Grünflächen 
etc.) mit einer niedrigen Vegetationshöhe die Kaltluft-
produktion. Liegen diese Areale in einem reliefierten 
Gebiet (z.B. unbebaute Hänge), werden die Kaltluft-
massen über die topographischen Windsysteme 
(Hang- und Bergwinde) abgeleitet. Allerdings können 
Hindernisse, in Abhängigkeit ihrer Ausprägung 
(Länge, Höhe, Ausrichtung), den Kaltluftabfluss behin-
dern oder auch komplett zum Erliegen bringen (siehe 
8). 

Das fehlende Gefälle der Kaltluftentstehungsflächen 
reduziert zwar nicht die Kaltluftproduktion, verringert 
jedoch den Wirkungsbereich, aufgrund des fehlenden 
Kaltluftabflusses. Unter Umständen können die Sog-
wirkungen vorhandener Flurwinde (vgl. oben) den 
Kaltlufttransport unterstützen. Waldgebiete auf stark 

 

Abbildung 7 Schematische Darstellung eines Flurwindsystems am Beispiel des Stadt-Umland-Windsystems. Die wärmere 
"Stadtluft" steigt wegen ihrer geringeren Dichte auf, während die kühlere "Landluft" absinkt. Durch diesen Luftdruckgegen-
satz entsteht ein Wind vom Land in der Stadt. 
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genneigten Flächen (LANUV NRW 2018) tragen eben-
falls zur Kaltluftproduktion bei. Durch die Baumkronen 
wird das Aufheizen tagsüber verringert und die Nei-
gung des Geländes unterstützt die Durchströmung des 
kühlen Stammraums. Dies ermöglicht den Kaltluftab-
fluss aus dem bodennahen Waldbereich. In Abhängig-
keit von Gefälle, Dauer und Einzugsgebiet kann eine 
Kaltluftschicht bis zu einer Höhe von über mehreren 
Dekametern anwachsen. 

In Tabelle 4 werden die Ergebnisse verschiedener Stu-
dien zur Entstehung von Kaltluft im Vergleich darge-
legt. Die Kaltluftproduktion wird anhand des Volumens 
innerhalb einer Stunde gemessen und mit dem Auf-
kommen in vier verschiedenen Landschaftsstrukturen 
gegenübergestellt. Trotz der abweichenden Angaben 
zu den einzelnen Produktionsraten kann zusammen-
fassend abgeleitet werden, dass die bereits oben ge-
nannten natürlichen, unversiegelten Untergründe für 
die Kaltluftentstehung entscheidend sind. Zudem kann 
eine geringe Bodenrauigkeit (keine bodennahen Hin-
dernisse wie Mauern, dichte Büsche etc.) zu einem 
besseren Abflussverhalten an einem Hang führen und 
sich der Wirkungsraum somit vergrößern kann. Im 
Durchschnitt wird den Acker- und Wiesenflächen das 
höchste Kaltluftentstehungspotential zugeordnet. 

In der Regel handelt es sich bei diesen Luftmassen um 
weniger stark belastete Luft, weshalb sie auch im Zu-
sammenhang mit dem städtischen Luftaustausch um-
gangssprachlich als „Frischluft“ bezeichnet wird. Wis-
senschaftlich ist dies jedoch nicht korrekt, da Kaltluft 
nur einen Temperaturzustand von Luftmassen be-
schreibt und entsprechend auch aus lufthygienischer 
Sicht belastet sein kann. Liegt beispielsweise eine 
starke Emissionsquelle (lufthygienisch) im Abflussbe-
reich eines Kaltluftentstehungsgebiets, so entsteht 
zwar weiterhin Kaltluft, diese kann aber nicht als unbe-
lastete Luft bezeichnet werden. Entsprechend müssen 
die Umgebung oder mögliche lufthygienische Störfak-
toren bei der Bewertung von potenziellen Frischluftzu-
flüssen miteinbezogen werden. Der Begriff der Frisch-
luft beschreibt den am Tag durch Photosynthese neu 
gebildeten Sauerstoff (O2) der Vegetation (vornehm-
lich in Walgebieten). Dadurch ist Frischluft per se un-
belastet, und nicht mit Kaltluft gleichzusetzen. 

Besonders für urbane Räume in Kessel- oder Hangla-
gen ist die Kaltluftentstehung und deren Transport für 

die thermische Regulierung des Stadtklimas und der 
Luftreinhaltung von großer Wichtigkeit. Die Richtlinie 
3787 Blatt 5 des VDI (VDI 2003) unterstreicht diese 
Bedeutung mit der Forderung, Kaltluftentstehung und 
Kaltluftabflüsse in der Stadt- und Regionalplanung zu 
berücksichtigen. 

 

Abbildung 8 Der den Kaltluftabfluss querenden Damm 
mit Straße (oben) wird zum Hindernis und blockiert bzw. 
staut den Kaltluftstrom auf. Die den Kaltluftabfluss que-
rende Brücke mit Straße (unten) bremst bzw. staut den 
Kaltluftstrom nicht (VM BW 2012). 
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Tabelle 4 Zusammenstellung verschiedener Kaltluftentstehungsraten aus unterschiedlichen Studien in Abhängigkeit zur 
Art des Untergrunds (k.A. = keine Angaben). 

  KUBIKMETER KALTLUFT PRO QUADRATMETER BODEN PRO STUNDE (M³/M²/H) 

  Acker Wiese Wald Siedlung 

King (1973) k. A. 12 k. A. k. A. 

Gross (1987) 11 11 13 k. A. 

GEONet (2002) 10 - 20 k. A. 5 – 40 k. A. 

GEONet (2011) 10 - 15 20 15 1 
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3. Methodisches Vorgehen und verwen-
dete Software 

Die zunehmende Temperaturverschiebung und insbe-
sondere die Zunahme der Sommertage (≥25°C) sowie 
Tropennächte (≥20°C) rücken immer stärker in den 
Fokus der Stadtplanung. Insbesondere durch die Ak-
kumulation der Wärme innerhalb des urbanen Umfelds 
kann es bereits in mittelgroßen Städten zur Ausprä-
gung von städtischen Wärmeinsel kommen. Diese füh-
ren wiederrum zur verstärkten thermischen Beeinflus-
sung von Baustrukturen (und Infrastruktur) sowie zu 
der bioklimatischen Belastung für Menschen, Tiere 
und Pflanzen. In Anbetracht der weiter voranschreiten-
den Klimaveränderung ist es daher eine wichtige Auf-
gabe der Kommunen, klimatische Aspekte bei der 
Stadtentwicklung systematisch zu berücksichtigen. 
Belastungen müssen durch eine vorausschauende 
Stadtplanung und die Umsetzungen von individuellen 
Klimaanpassungsmaßnahmen gezielt für das Umfeld 
abgebaut werden, während positive Effekte gefördert 
und erhalten werden müssen. 

Die angewandte Stadtklimatologie befasst sich seit ge-
raumer Zeit mit Analysemethoden (Burghardt 2015; 
Burghardt et al. 2014), die eine direkte Grundlage und 
einen Zugang für eine Vielzahl planerischer Fragestel-
lungen bieten. Prinzipiell werden beim Stadtklima zwei 
Aspekte betrachtet, die Thermischen und die Dynami-
schen. Der Arbeitskreis der Umweltmeteorologen der 
Deutschen Meteorologischen Gesellschaft (2018) de-
finiert das Stadtklima wie folgt: 

„...Ein ideales Stadtklima zeich-
net sich durch eine möglichst 

große Inhomogenität mit einer 

charakteristischen Weglänge 

von 150 m und einem thermisch 

und lufthygienisch belastungs-

freien Raum aus. Es soll die 

planerischen Absichten im Au-

ßenraum unterstützen...“ 

Demzufolge bietet ein heterogenes Mikroklima mehr 
Freiraum für die individuelle Anpassung von Men-
schen, Tieren und Pflanzen an ihre städtische Umwelt, 
woraus sich die Notwendigkeit ergibt, stadtklimatische 

 

Abbildung 9 Übersicht zu unterschiedlichen Planungsebenen sowie den korrespondierenden klimatischen Frage-
stellungen und Auflösungen. 
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Belange mit planerischen Zielen in Einklang zu brin-
gen. 

Im stadtplanerischen Kontext wird zwischen mehreren 
Planungsebenen unterschieden. In Abhängigkeit der 
gewählten Planungsebene finden sich wiederum un-
terschiedliche klimatische Einordnungen (= klimati-
sche Planungsebenen) (siehe Abbildung 9), die es zu 
beachten gilt. So bewegt sich ein Flächennutzungs-
plan im mesoklimatischen Bereich, wohingegen Ein-
zelgebäude oder Gebäudegruppen sich auf der Ebene 
des Mikroklimas wiederfinden. Bebauungspläne lie-
gen, je nach Flächenumgriff, zwischen diesen beiden 
Ebenen und werden dem Lokalklima zugeordnet. 

Trotz der direkten und indirekten Wechselbeziehun-
gen der einzelnen stadtklimatischen Ebenen muss 
dennoch eine strikte fachliche Trennung erfolgen. So 
kann z.B. eine gesamtstädtische mesoklimatische 
Analyse nicht auf einen Objektplan gezoomt und an-
gewendet werden. Dies ergibt sich zum einen aus den 
unterschiedlichen Auflösungen (Rastergrößen) und 
zum anderen aus den unterschiedlichen klimatischen 
Fragestellungen unter deren Aspekten die jeweiligen 
Klimaanalysen durchgeführt werden (vgl. Abbildung 
9). Ebenso kann die erforderliche Datenbasis in Ab-
hängigkeit der klimatischen Planungsebene variieren. 

Um ein Gesamtbild einer stadtklimatischen Situation 
darstellen zu können, ist eine mesoskalige Analyse 
notwendig. Die Ergebnisse der Analyse werden als Kli-
mafunktionskarte dargestellt und geben Aufschluss 
über die Verteilung verschiedener Klimatope (Flächen, 
die sich durch bestimmte klimatische Eigenschaften 
charakterisieren lassen) sowie über den Einfluss der 
regionalen Belüftungssituation, auch können für die 
Stadtentwicklung wichtige Empfehlungen erarbeitet 
werden. Sollten sich hierbei bereits einzelne „Hot-
spots“ herauskristallisieren, so können diese nachfol-
gend, unter Zuhilfenahme mikroklimatischer, numeri-
scher Simulationen, genauer untersucht werden, um 
detaillierte Maßnahmen zu erarbeiten. 

Stadtklimatische Bewertungen, die den Außenraum 
und somit den direkten Lebens- und Aufenthaltsraum 
der Menschen betreffen, finden im Maßstab der Mikro-
klimate (< 1:1000) statt. Die Gestaltung der Umwelt 
hat direkten Einfluss auf die thermische Situation in 
diesem Bereich und beeinflusst dadurch auch indirekt 

das Wohlbefinden der Bewohner. In diesem Maßstab, 
in dem kleinräumige nachbarschaftliche Einflüsse eine 
größere Rolle spielen, zeigt sich, ob ein schattenspen-
dender Baum am richtigen Ort gepflanzt wurde oder 
ob er durch die Baumkrone möglicherweise ein Belüf-
tungshindernis darstellt. Auf den Menschen wirken 
permanent eine Vielzahl von unterschiedlichen Um-
welteinflüssen ein, mit denen sich der Organismus 
auseinandersetzen muss. Um nun das subjektive Be-
haglichkeitsempfinden eines Individuums erfassen zu 
können, müssen alle relevanten Einflüsse, die wiede-
rum in einem komplexen Zusammenspiel miteinander 
stehen, berücksichtigt werden (Frank 1975). Durch die 
Komplexität und Dynamik der mikroskaligen Energief-
lüsse ist eine gesamtstädtische Darstellung (Simula-
tion) des vorherrschenden Mikroklimas mit einer Auf-
lösung von 1 m aus technischer Sicht heute noch nicht 
möglich. 
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3.1. Ableitung der Klimafunktionskarte 

Ziel der Erstellung einer Klimafunktionskarte (KFK) ist 
es, Flächen und deren Verbindungen miteinander hin-
sichtlich ihrer Klimafunktionen zu bewerten und daraus 
planungsrelevante Empfehlungen für die Stadt- und 
Landschaftsplanung abzuleiten. Hierfür werden vier 
klimatische Aspekte (siehe Tabelle 5) unter Einbezie-
hung ihres Ursprungs und ihrer Abhängigkeiten zu-
grunde gelegt. 

 

3.2. Ableitung der Planungshinweiskarte 

Die Planhinweiskarte (PHK) transformiert die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der KFK sowie weiterer 
Analysen, Szenarien und Studien in planungsange-

passte Aussagen hinsichtlich einer städtebaulichen 
und zukunftsorientierten (klimaangepassten) Stadtent-
wicklung. Durch die integrierte Berücksichtigung vieler 
unterschiedlicher Thematiken können so synergeti-
sche, aber auch konkurrierende Effekte - und die damit 
verbundenen Maßnahmenempfehlungen - in Bezug 
auf die kommunale Planung herausgearbeitet werden. 

Über die statistische Verteilung der stadtklimatisch re-
levanten Einflussgrößen (Themenkarten) lassen sich 
Stadtteilcharakteristika ablesen. Diese können für eine 
individuelle klimatische Beschreibung der einzelnen 
Stadtteile sowie der gesamten Stadt und für zukünftige 
Planungsentscheidungen z.B. in Hinblick auf eine op-
timierte städtische Belüftung oder den Abbau von Wär-
meinseln herangezogen werden. Die Planungshin-
weiskarte in Kombination mit den im Erläuterungs-

Tabelle 5 Übersicht über die vier grundlegenden Aspekte und deren Ursprung bzw. ihren Abhängigkeiten, die zur Bewer-
tung der Klima-funktionen herangezogen werden. 

KLIMATISCHER ASPEKT URSPRUNG UND ABHÄNGIGKEIT 

Wärmebelastung 

− solare Einstrahlung 

− umgebendes Gebäudevolumen 

− vorhandene Vegetation 

Übergeordnetes Strömungsfeld 
(Luftleitbahnen) 

Für die Durchlüftung der Stadt sorgen häufig großräumige (synoptische) 
Winde.  

Die Winde in der Stadt hängen dabei von  

− der Anströmrichtung, 

− der baulichen und  

− der topographischen Struktur der Stadt ab.  

Für die Durchlüftung der Stadt sind daher Luftleitbahnen (zusammen-
hängende, windoffene Flächen mit geringer Oberflächenrauigkeit) von 
entscheidender Bedeutung. 

Autochthones Windfeld 
(Flurwind) 

Als Ergänzung zu den großräumigen Winden bilden sich, vornehmlich 
während austauscharmer Wetterlagen, auch lokale (autochthone, also 
eigenbürtige) Strömungen aus. 

Häufig werden diese durch lokale Temperaturdifferenzen angetrieben. 
Ihnen kommt in der stadtklimatischen Bewertung eine besondere Bedeu-
tung zu, da sie an (windstillen) Hitzetagen / Tropennächten die einzigen, 
vornehmlich kühlenden Windströmungen darstellen. 

Nächtliche Kaltluftproduktion 

Beim Ausbleiben des externen Strahlungsantriebes der Sonne (nach 
Sonnenuntergang) findet die Aus- bzw. Abkühlung aller Flächen und Ob-
jekte auf der Erdoberfläche statt. Dabei kühlen insbesondere Acker- und 
Wiesenflächen besonders schnell und stark ab, wodurch die Temperatur 
der bodennahen Luftschichten sinkt, und so Kaltluft entsteht. 
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bericht genannten konkreten Handlungsempfehlungen 
dient zukünftig als Instrument um die Schutz- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Stadträumen in Bezug auf 
ihre Empfindlichkeit gegenüber strukturellen Verände-
rungen hinsichtlich der klimatischen Wirkgrößen früh-
zeitig abzuleiten. Die Funktionsräume werden dabei 
konkret beschrieben und in mehreren planerischen 
Bewertungsstufen dargestellt. 

Den einzelnen Bewertungsstufen wiederum werden 
allgemeine Planungshinweise zu planerisch relevan-
ten Themenkomplexen, wie z.B. 

• Nachverdichtungs-/Bebauungsempfindlich-
keit, 

• Schutzbedürftigkeit, 

• Verbesserung/Erhalt Luftaustausch, 

• Bedarf an Aufwertungs- und Sanierungsmaß-
nahmen oder 

• Prävention (z.B. Hitze) 

zugewiesen. 

 

3.3. Technische Umsetzung 

Die Technik der Erstellung einer Klimafunktionskarte 
hat sich seit Anfang der 1970er dahingehend verän-
dert, dass durch den Einsatz moderner Geoinformati-
onssysteme (GIS) wesentliche Verbesserungen in der 
Erfassung der klimatischen Wechselbeziehungen 
möglich wurden. Obwohl national wie auch internatio-
nal keine einheitlichen Standards zur Herleitung einer 
Klimafunktionskarte existieren, ist die Verschneidung 
zuvor erfasster stadtklimatischer Einflussgrößen mit 
dem Ziel der Klimatopausweisung und -evaluierung 
anerkannte wissenschaftliche Praxis (Katzschner et al. 
2009; Lohmeyer 2008; Burghardt 2015; Oke 1987 & 
2006; Gartland 2008). Insbesondere haben Ng & Ren 
(2015) mit ihrem umfassenden Werk „The Urban Cli-
matic Map“ die internationale und nationale Verbrei-
tung und Erstellung moderner Klimafunktionskarten 
thematisiert. 

In diesem Zug erfolgt die Analyse einzelner klimatisch 
relevanter Größen (Themenkarten), die Berechnung 
der Klimafunktionskarte sowie die Entwicklung der 

 

Abbildung 10 Schematische Darstellung der grundsätzlichen Herleitung von KFK und PHK. Die Eingangsdaten bilden 
diskrete stadt- und landschaftsplanerische Informationen ab, die Themenkarten repräsentieren (klimarelevante) räumliche 
Ableitungen. 
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Planungshinweiskarte innerhalb eines Geoinformati-
onssystems (hier ArcGISPro der Firma Esri). 

Wie aus Abbildung 10 ersichtlich, werden die einzel-
nen Themenkarten (siehe Abbildung 11) mit Hilfe meh-
rerer und unterschiedlicher Eingangsdatensätzen er-
stellt. Entgegen den Eingangsdaten, welche diskrete 
stadt- und landschaftsplanerische Informationen abbil-
den, repräsentieren die Themenkarten klimarelevante 
räumliche Ableitungen. Die Entwicklung der Themen-
karten basiert auf physikalisch korrekten Berechnun-
gen innerhalb des GIS. Die Methodik zur Herleitung 
wurde unter anderem im Rahmen unterschiedlicher 
Arbeiten entwickelt und geprüft (Burghardt 2015). Da-
bei werden die Ergebnisse der Themenkarten immer 
auch in den planerischen Kontext gesetzt, so dass die 
Verwendbarkeit im Planungsalltag gewährleistet wird. 

Auf Basis der Themenkarten wird in der Folge die Kli-
mafunktionskarte abgeleitet. Dies geschieht unter Zu-
hilfenahme einer linearen Wertungsmatrix, welche auf 
den geolokalen Besonderheiten der Stadt, sowie der 
wissenschaftlichen klimatischen Expertise beruht. 

Gleichzeitig fließen auch numerische Simulationen in 
den Entstehungsprozess ein. 

Mit Hilfe der Planhinweiskarte werden die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der Themenkarten, der Kli-
mafunktionskarte und – sofern vorhanden – weiterer 
stadtklimatische Analysen und Untersuchungen in pla-
nungsangepasste Aussagen hinsichtlich einer städte-
baulichen und zukunftsorientierten (klimaangepass-
ten) Entwicklung des Untersuchungsraums transfor-
miert (siehe Abbildung 12). 

  

 

Abbildung 11 Vier Themenkartengruppen (links) mit deren 
Hilfe unterschiedlichste klimatische Informationen (rechts) 
für den Untersuchungsraum dargestellt werden können. 

 

Abbildung 12 Prinzipieller Ablauf des Prozesses zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse 
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3.4. Verwendete Software 

3.4.1 Geoinformationssystem 

Geoinformationssysteme (GIS) stellen eine Schnitt-
stellentechnologie zwischen räumlichen und techni-
schen Sachdaten dar. Einzig über GIS ist es möglich, 
Daten im Raum zu verorten und gleichzeitig räumlich 
und zeitlich zu analysieren (siehe Abbildung 13). Unter 
der Berücksichtigung bzw. der Erfassung räumlicher 
sowie zeitlicher Korrelationen, können analytische, 
planerische und entwerferische Mehrwerte generiert 
werden. Gleichzeitig organisieren GIS Geodatenbe-
stände und ermöglichen so die Verwaltung von räum-
lichen, zeitlichen und technischen Daten auf Daten-
bankebene. 

 

3.4.2 Kaltluftproduktion und -abfluss 

„KLAM_21 ist ein vom Deutschen Wetterdienst (DWD) ent-

wickeltes zweidimensionales, mathematisch-physikalisches 

Simulationsmodell zur Berechnung von Kaltluftflüssen in 

orographisch gegliedertem Gelände für Fragen der Stand-

ort-, Stadt- und Regionalplanung. (…) Das Modell simuliert 

die Entwicklung von Kaltluftflüssen und die Ansammlung 

von Kaltluft in einem beliebig auswählbaren, rechteckig be-

grenzten Untersuchungsgebiet. Über diese Fläche wird ein 

numerisches Gitter gelegt, typische Gitterpunktabstände 

sind dabei 20 bis 50 m. Die Modellgebietsgröße wird in der 

Regel so gewählt, dass alle relevanten Kaltlufteinzugsge-

biete erfasst sind. Bei 50 m Gitterabstand beträgt z.B. die 

maximale Größe 22.500 km². Jedem Gitterpunkt werden 

eine Flächennutzung (schematisiert in 9 Nutzungsklassen, 

Sondernutzungen können bei Bedarf ergänzt werden) sowie 

eine Geländehöhe zugeordnet. Jeder Landnutzungsklasse 

wiederum entspricht eine fest vorgegebene Kälteprodukti-

onsrate und eine “Rauigkeit” als Maß für den aerodynami-

schen Widerstand sowie gegebenenfalls eine “Porosität” als 

Maß für die Durchlässigkeit von bebauten Flächen. Außer-

dem können aus dem Gelände herausragende Hindernisse 

(z.B. Einzelgebäude, Dämme, Schallschutzwände) model-

liert werden, die von der Kaltluft erst dann überwunden wer-

den, wenn sie eine entsprechende Höhe erreicht hat. Das 

Zusammenspiel dieser Einflussgrößen bestimmt das Ent-

stehen, Fließen und die Ansammlung der Kaltluft. Der Start 

der Simulation liegt kurz vor Sonnenuntergang. Zu diesem 

Zeitpunkt wird eine annähernd adiabatisch geschichtete At-

mosphäre vorausgesetzt, in der keine horizontalen Gradien-

ten der Lufttemperatur und der Luftdichte vorhanden sind. 

Es werden während der gesamten Nacht gleichbleibend 

gute Ausstrahlungsbedingungen, das heißt eine geringe Be-

wölkung, angenommen. Möglich ist die Vorgabe einer 

schwachen, durch regionale Luftdruckunterschiede hervor-

gerufenen Grundströmung des Windes. Der Simulations-

zeitraum von 8 Stunden entspricht der mittleren Andauer ei-

ner Sommernacht. Im Gegensatz zu stark vereinfachenden 

Modellen, die auf einer „statischen“ Analyse des Reliefs und 

der Landnutzung beruhen, können mit KLAM_21 Kaltluftbe-

wegungen in ihrer Dynamik und zeitlichen Entwicklung flä-

chendeckend wiedergegeben werden. Die physikalische 

Basis des Modells bilden eine vereinfachte Bewegungsglei-

chung und eine Energiebilanzgleichung, mit der der Ener-

gieverlust und damit der „Kälteinhalt“ der Kaltluftschicht be-

stimmt wird. Aus dem Kälteinhalt einer jeden Säule wird 

dann (unter der Annahme einer bestimmten Höhenabhän-

gigkeit der Abkühlung) die Kaltlufthöhe errechnet. Als Er-

gebnis erhält man die flächenhafte Verteilung der Kaltluft-

höhe und ihrer mittleren Fließgeschwindigkeit oder der Vo-

lumenströme zu beliebig abgreifbaren Simulationszeitpunk-

ten. Der Vergleich von IST- und Planungszuständen wird mit 

Differenzenkarten oder zeitlichen Animationen der Kaltluft-

höhe, der Fließgeschwindigkeit oder der Volumenströme vi-

sualisiert.“ (DWD 2016) 

  

 

Abbildung 13 Schematische Darstellung der Funktions-
weise eines GIS. Unterschiedlichste Eingangsdaten (Ras-
ter- oder Vektordaten) können miteinander verschnitten und 
analysiert werden, um ein möglichst genaues digitales Ab-
bild der Realität zu schaffen. 
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3.4.3 Windfeldsimulation 

Um die Interaktionen der vielen unterschiedlichen Fak-
toren realitätsnah zu simulieren, werden Windfeldsi-
mulationen primär mit numerischen Strömungsmecha-
nik-Modellen (CFD Computer Fluid Dynamics) durch-
geführt. 

Durch die Verwendung der international evaluierten 
Softwareerweiterung „Airflow Analyst“ ist es möglich, 
das Windfeld direkt innerhalb des Geoinformations-
systems zu berechnen. Bei der Berechnung des Wind-
feldes wird eine räumliche Auflösung von 0,5 bis 1 m 
zugrunde gelegt. Da das berechnete Windfeld den 3-
dimensionalen Raum abdeckt, können unterschied-
lichste Informationen zum Windfeld für jede beliebige 
Höhe abgefragt werden. Dies ist insbesondere dann 
von großem Interesse, wenn zu überprüfen ist, inwie-
weit vertikale und horizontale Veränderungen (z.B. 
durch neue Gebäudestrukturen, Vegetation o.ä.) im 
Windfeld auftreten. 

Innerhalb des Geoinformationssystems kann die Si-
mulationssoftware numerische Analysen turbulenter 
Strömungen über komplexer Topografie im urbanen 
und ruralen Raum durchführen. Als Eingangsparame-
ter werden eine gitterartige Beschreibung der Gelän-
dehöhe, Rauigkeit sowie Windbeobachtungsdaten 
oder ein alternatives Grenzschichtprofil, welches in ei-
ner Datei vorliegt, verwendet. Das Windfeld wird in ei-
nem 3D-Raster berechnet und ermöglicht die Nachbe-
arbeitung der Ergebnisse sowie den Export von Daten 
in ein GIS-konformes Austauschformat 
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4. Charakterisierung des Untersu-
chungsraums 

4.1. Räumliche Charakterisierung der Region 

Der Untersuchungsraum der Stadt Eberswalde um-
fasst eine Fläche von 9.358 ha. Das Stadtzentrum liegt 
bei 52° 83' 376 nördlicher Breite und 13° 79‘ 740 öst-
licher Länge.  

Die Stadt Eberswalde unterteilt sich in die sieben Ort-
steile: 

• Brandenburgisches Viertel,  

• Eberswalde 1,  

• Eberswalde 2,  

• Finow,  

• Sommerfelde,  

• Spechthausen und  

• Tornow 

mit einer Bevölkerungszahl von 42.736 Personen 
(Stand 28.02.2022; Eberswalde 2022). Eberswalde ist 
Kreisstadt des Landkreises Barnim und ein Mittelzent-
rum im Land Brandenburg (Eberswalde 2022). 

 

4.2. Topographie 

Topographisch befindet sich der Untersuchungsraum 
in der Talregion des Barnim (Gärtner, Kiesel 2020). 
Das Minimum liegt im Bereich des Stadtzentrums, in-
nerhalb des Eberswalder Urstromtals (siehe Abbildung 
14), bei ca. 6 m über NN. Die höchste Erhebung findet 
sich mit ca. 78 m über NN im südlichen Randgebiet 
des Ortsteils Eberswalde 1, in den Ausläufern des Ho-
hen Barnim. In der Betrachtung der flächig-dominaten 
topographischen Charakteristik, dem Eberswalder Ur-
stromtal, liegt das Minimum bei ca. 6 m über NN und 
das Maximum bei ca. 19 m über NN. Damit ergibt sich 
eine Höhendifferenz von 13 m. Diese Differenz ist 
durch die Hänge und Gefällesituation des äußeren 
südöstlichen Stadtbereichs in der Landschaft deutlich 
erkennbar. Dies wird auch in der kombinierten Be-
trachtung der Gefällesituation und der Hangrichtung 
(siehe. Abbildung 34) deutlich: Im südöstlichen Be-
reich des Untersuchungsraums ist ein stärkeres Ge-
fälle in Richtung Nordwest vorherrschend, da sich die-
ses Gebiet in den Ausläufern des Barnims befindet. 

Die dominante Hangrichtung liegt in südlicher Rich-
tung und verläuft sich in der dominanten topographi-
schen Ausprägung des Urstromtals, welches sich vom 
Osten des Untersuchungsgebiets in Richtung Westen 
zieht (Gärtner, Kiesel 2020). Das Gelände des Ur-
stromtals charakterisiert sich im Westen und Norden 
des Stadtgebiets durch sein überwiegend homogenes, 
flaches Relief und eine weitgehend milde ausgeprägte 
Hangsituation. Diese wird hauptsächlich durch einen 
topographischen Ausläufer des tiefer gelegenen Oder-
tals östlich abseits des Untersuchungsraums gekenn-
zeichnet, welcher sich sowohl durch das zentrale 
Stadtgebiet als auch dessen südlichen Außenraum in 
Richtung Spechthausen erstreckt. Dese Senke stellt 
jedoch eine Ausnahmesituation innerhalb des Ebers-
walde Urstromtals dar, und entspricht nicht dem für 
den Untersuchungsraum sonst typischen topographi-
schen Charakter. 

 

Abbildung 14 Übersicht zum Verlauf des Eberswalder 
Urstromtals (farbliche Markierung) (Grabenstedt 2005) 

 

 

 

  



Charakterisierung des Untersuchungsraums 
 

23 

4.3. Naturräumliche Einordnung 

Eine Gliederung Deutschlands in naturräumliche 
Großregionen, Haupteinheiten und Untereinheiten be-
rücksichtigt in erster Linie geomorphologische, geolo-
gische, hydrologische, biogeographische und boden-
kundliche Kriterien, um die Landschaft in größere ein-
heitliche Gebiete aufzuteilen. 

Die Naturräumliche Großregion (Meynen und Schmit-
hüsen et al. 1962) (siehe Abbildung 15) 1. Ordnung, in 
der sich Eberswalde befindet, ist das „Norddeutsche 
Tiefland“. Hinsichtlich der weiteren Eingrenzungen 
liegt die Stadt Eberswalde im Grenzbereich zwischen 
der nördlich angrenzenden „Nordostdeutschen Seen-
platte“ (2. Ordnung) mit der „Mecklenburgischen Seen-
platte“ (Nr.75 – 3. Ordnung) und dem südlich anschlie-
ßenden „Brandenburgischen Jungmoränenland“ (2. 
Ordnung) mit der „Ostbrandenburgischen Platte“ 
(Nr.79 – 3. Ordnung). Die „Mecklenburgischen Seen-
platte“ entspricht der namengleichen Großlandschaft 
(D04) nach Ssysmank et al. (1994) (siehe Abbildung 
16), gleiches gilt für die „Ostbrandenburgische Platte“ 
(D06). 

In der Betrachtung der Repräsentanz der Schutzge-
biete von einer Fläche > 300 ha in den naturräumli-
chen Haupteinheiten liegt die „Ostbrandenburgische 
Platte“ in der Klasse zwischen 3,65 % und 6,1 % und 
gehört im gesamtdeutschen Vergleich zu den unterre-
präsentierten naturräumlichen Haupteinheiten (Acker-
mann, Burghardt et al. 2021). Die „Mecklenburgischen 
Seenplatte“ ist vor Hintergrund derselben Betrach-
tungskriterien (> 300 ha Schutzgebiete) der Klasse 
zwischen 8,58 % und 24,35 % zuzuordnen und zählt 
daher im gesamtdeutschen Vergleich zu den überre-
präsentierten naturräumlichen Haupteinheiten (ebd.).  

Die Stadt Eberswalde beinhaltet zwei Naturschutzge-
biete und zwei Landschaftsschutzgebiete, bei welchen 
es sich je um Schutzgebiete > 300 ha handelt. Unmit-
telbar südlich der Stadt befindet sich der Naturpark 
Barnim, der durch seine Größe von ca. 75.000 ha sehr 
prägend für seine Umgebung ist (Landesamt für Um-
welt 2022). Das Naturschutzgebiet „Nonnenfließ-
Schwärzetal“ (488 ha) sowie das Landschaftsschutz-
gebiet „Barnimer Heide“ (12.561 ha) sind Teile des Na-
turparks und finden sich im Süden der Stadtbegren-
zungsfläche bis hin zu den östlichen und 

nordwestlichen Bereichen des Siedlungsraums (FNP 
Eberswalde 2014). Das Naturschutzgebiet „Finowtal-
Pregnitzfließ“, mit seiner Größe von ca. 1.821 ha, liegt 
teilweise im Westen der Stadt, während sich das Land-
schaftsschutzgebiet „Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin“ im Norden befindet (FNP Eberswalde 2014).  

Die Flächennutzung verteilt sich innerhalb der Gemar-
kung auf ca. 1.763 ha Bau- und Siedlungsflächenflä-
chen, 416 ha Grünfläche, 256 ha Wasserfläche, 
732 ha Landwirtschaftliche Fläche, 5.809 ha Waldflä-
che und 382 ha sonstige SPE-Fläche (Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft) (Flächennutzungsplan 
2021, Stadt Eberswalde). 

 

Abbildung 15 Detailausschnitt der Karte der Naturräum-
lichen Großregionen Deutschlands (nach Meynen und 
Schmithüsen, überarbeitet 2012). Eberswalde („X“) liegt 
im Grenzbereich zwischen der „Mecklenburgischen 
Seenplatte“ (Nr.75) im Norden und der „Ostbrandenbur-
gische Platte“ (Nr.79) im Süden. 

 

 

Abbildung 16 Detailausschnitt der Karte der Großland-
schaften (nach Ssysmank 1994). Die Großlandschaften 
in denen Eberswalde („X“) liegt, entsprechen den na-
mensgleichen naturräumlichen Großregionen (siehe Ab-
bildung 15) 

 



Klimatisch-planerische Analysen 
 

24 

5. Klimatisch-planerische Analysen 

5.1. Klimatische Charakteristik der Region 

 In der bioklimatischen Bewertung (DWD 2022a) 
zeichnet sich die Region durch eine gelegentliche 
Wärmebelastung (Stufe 3 von 6) und einem vermehrt 
auftretenden Kältereiz (Stufe 3 von 6) aus. Die Region 
Eberswalde ist subkontinental geprägt, was im Durch-
schnitt mit einer Jahresschwankung der Lufttempera-
tur zwischen 18 und 19,5° Kelvin rechnen lässt (siehe 
Abbildung 17. Stärker kontinental geprägte Regionen 
zeichnen sich gegenüber stärker maritim geprägten 

Regionen durch eine klimatisch wechselhaftere und 
heterogene Gesamtsituation aus. 

Im Allgemeinen ist das Kontinentalklima geprägt durch 
große jährliche und tägliche Schwankungsbereiche 
der Temperatur, eine geringe relative Feuchte sowie 
mäßigen oder geringen, unregelmäßig fallenden Nie-
derschlag. Häufig tritt im Sommer ein Niederschlags-
maximum auf (DWD 2022b). Hinsichtlich des subkon-
tinentalen Klimas gelten diese klimatischen Parameter 
in abgeschwächter Form. 

  

 

Abbildung 17 Übersichtskarte zur klimatischen Gliederung Deutschland (Hendl und Endlicher 2003). Die Stadt Eberswalde 
liegt in einer Zone des subkontinentalen Klimas und einer niederschlagbenachteiligten Region (rotes Punktmuster). 
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5.1.1  Temperatur und Niederschlag 

Um die regionalen klimatischen Verhältnisse zu ver-
deutlichen, wurden die offiziellen Daten des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) für die folgenden klima-
tisch-analytischen Betrachtungen herangezogen.  

Die Parameter „Lufttemperatur“ und „Niederschlag“ 
werden mit Hilfe von Rasterdatensätzen (Auflösung 
1 km²) des DWD für die Stadt Eberswalde für drei auf-
einanderfolgende 30jährige Mittel analysiert (siehe Ab-
bildung 18, Abbildung 19 und Abbildung 21). 

In Ergänzung dazu werden außerdem Datensätze 
(hinsichtlich des Auftretens von Tropennächten (siehe 
Abbildung 22) und dem Auftreten von Extremwetterer-
eignissen (siehe Abbildung 23) der naheliegendsten 
DWD-Station in Angermünde (ID 00164) (siehe Abbil-
dung 24) verwendet. Wegen ihrer räumlichen Nähe 
von 23 km Entfernung zu Eberswalde kann diese Sta-
tion als Referenzstation verwendet werden; hierbei 
muss jedoch beachtet werden, dass u.a. die gemesse-
nen Temperaturen stark standortabhängig sind und 
sich daher selbst auf kurzen Distanzen hin unterschei-
den können. Die Daten der Angermünder DWD-Sta-
tion sind daher weniger als identische, sondern 

vielmehr als allgemeine Richtwerte für das Gebiet 
Eberswalde anzusehen. 

Um einen Überblick der klimatischen Verhältnisse und 
der Klimaveränderungen bezüglich Temperatur und 
Niederschlag für Eberswalde zu erhalten, wurden die 
Daten der vieljährigen Mittel zwischen den Jahren1932 
bis 1961, 1962 bis 1991 und 1992 bis 2021 herange-
zogen. Die Abbildung 18 beschreibt zunächst den Ver-
lauf der monatlichen Durchschnittstemperatur in einer 
Höhe von 2 m über Grund. Generell ist in jedem Monat 
ein Anstieg der durchschnittlichen Temperaturen von 
bis zu 2 °C zu erkennen. Dieser Tendenz folgend ist 
ebenfalls die langjährige Durchschnittstemperatur von 
8,8 °C auf 9,9 °C um 1,1 °C angestiegen. Für den 
Zeitraum 1992 – 2021 liegt die Lufttemperatur 0,6 °C 
über dem Durchschnitt Gesamtdeutschlands (9,3 °C). 
Die Stadt Eberswalde liegt in einer der trockensten Re-
gionen Deutschlands. Dementsprechend summiert 
sich der Jahresniederschlag im vieljährigen Mittel 
(1992 – 2021) auf lediglich 581 l/m² (Durchschnittswert 
Deutschland 705 l/m² und Brandenburg 511 l/m² 
(DWD 2021). Besonders die Frühlingsmonate (speziell 
der April) sind von geringen Niederschlagsmengen ge-
prägt (Abbildung 19).   

 

Abbildung 18 Darstellung der monatlichen Durchschnittstemperatur [°C] in einer Höhe von 2 m über Grund für drei aufei-
nander folgende 30-jährige Mittel für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c) – größere Darstellung siehe Kapitel 9.3. 
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Laut der Berechnungen zur globalen Erderwärmung 
im 8.5 Szenario (siehe Abbildung 20) wird die durch-
schnittliche Jahrestemperatur bis 2050 um weitere 
2 °C im Vergleich zu 1971 – 2000 in der Region Ebers-
walde ansteigen. Nach den Jahren 2009 bis 2014 in 
denen gegenüber dem Jahr 2006 eine Zunahme der 
Niederschlagsmengen stattgefunden hat (Abbildung 

23), und den darauffolgenden 
Jahren 2015 bis 2020 in denen 
die Niederschlagsmengen un-
ter denen des Jahrs 2006 ge-
sunken sind, ist entsprechend 
der vorliegenden Prognosen 
von einem Anstieg der Jahres-
niederschlagsmengen um 8 % 
bis zur Mitte des aktuellen 
Jahrhunderts  gegenüber dem 
Zeitraum von 1971 – 2000 aus-
zugehen. (ARD 2022). 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 19 Darstellung des monatlichen Durchschnittsniederschlags [l/m²] für drei aufeinander folgende 30-jährige Mittel 
für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c) – größere Darstellung siehe Kapitel 9.3. 

 

Abbildung 20 Abweichung der Jahresmitteltemperatur sowie der Niederschlags-
summe für die Region Eberswalde bis 2050 (unter Berücksichtigung des RCP 8.5 
Szenario – „weiter wie bisher“) vom ortsspezifischen Durchschnitt der Jahre 1971 
bis 2000 (ARD 2022). 
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5.1.2 Ereignistage 

Unter dem Begriff der „Ereignisstage“ versteht man im 
klimatologischen Kontext jene Tage, die aufgrund ihrer 
besonders hohen bzw. niedrigen Temperaturen oder 
auch aufgrund eines extremen Niederschlags heraus-
stechen. Im langjährigen Verlauf lassen sich so klima-
tische Entwicklungen beschreiben, auf die in der 
Klimaanpassung einzugehen ist. 

In Eberswalde steigen die Temperaturen seit dem letz-
ten Jahrhundert kontinuierlich an und damit auch die 
thermische Belastung auf den menschlichen Körper 
(siehe Abbildung 18). Derartige Belastungen sind ab 
höheren Temperaturen auch mit gesundheitlichen Fol-
gen verbunden. Daher sind nachfolgend die soge-
nannten Sommertage (≥ 25 °C) und Heiße Tage (≥ 30 
°C) dargestellt, an denen die maximale bodennahe 
Lufttemperatur (2 m über der Oberfläche) während ei-
nes Tages über den jeweiligen Werten liegt. Im Rah-
men der Auswertung der aufeinanderfolgenden 30jäh-
rigen Mittel ist eindeutig ein voranschreitender Anstieg 
bei den Sommertagen und eine Verdopplung (Ver-
gleich der Zeiträume 1951-1980 und 1992-2021) bei 
den Heißen Tagen im Jahresdurchschnitt erkennbar.  

Eine weitere Kategorie der Ereignistage ist die der Tro-
pennächte (siehe Abbildung 22). Hiervon spricht man, 

sobald die Temperatur während der gesamten Nacht-
stunden nicht unter die Marke von 20 °C fällt. Der Ver-
gleich zu den vorangegangenen 30-jährigen Mitteln 
zeigt einen Anstieg um 0,3 Tagen im Juli und einen 
Anstieg von 0,3 im August. Besonders der Anstieg der 
Anzahl der Tropennächte ist auch gesundheitlicher 
Sicht kritisch zu sehen, da der menschliche Körper die 
normalerweise kühleren Nachtphasen zur Regenera-
tion und Erholung benötigt. Hohe Nachttemperaturen 
von über 20 °C über einen längeren Zeitraum stellen 
eine zusätzliche Belastung für den Organismus dar 
und verhindern die Regenration. 

Neben den temperaturbedingten Ereignistagen treten 
im Zuge des Klimawandels auch zunehmend nieder-
schlagsgekoppelte Extremwetterlagen (z.B. Dürreperi-
oden oder Starkregenereignisse) auf (siehe Abbildung 
23). Da die in diesem Kontext vorhandenen Daten aus-
schließlich für 10jähre Zeiträume vorhanden sind, darf 
diese Auswertung nur als Trend und nicht als Auswer-
tung eines 30jährigen klimatischen Mittels gesehen 
werden. Die Auswertung bezieht sich auf einen Refe-
renzzeitraum (1995-2005), auf den sich die nachfol-
genden Zeiträume mit ihren Ergebnissen beziehen. 

 

 

 

Abbildung 21 Darstellung des Auftretens von Ereignistagen (Sommertage in orange, Heiße Tage in rot) für drei aufeinander 
folgende 30-jährige Mittel für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c) 
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Abbildung 22 Anstieg der monatlichen Tropennächte der letzten drei aufeinanderfolgenden 30jährigen Mittel. Besonders 
deutlich ist der Anstieg von rund 30 % im Vergleich der Zeiträume von 1975 bis 2004 und 1991 bis 2020 (Datenquelle: 
Station Angermünde (ID 00164)). 

 

Abbildung 23 Darstellung der Veränderung der Niederschlagsmengen und dem Auftreten von Extremwetterlagen in 10-jähri-
gen Berechnungsintervallen (Datenquelle: Station Angermünde (ID 00164)). Hierbei wird der Zeitraum 1995 bis 2005 als 
Referenzzeitraum gewählt, auf den sich die nachfolgenden Zeiträume und deren prozentualen Abweichungen beziehen. – 
größere Darstellung siehe Kapitel 9.3. 
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5.1.3 Windverhältnisse 

Zur Erläuterung der Windverhältnisse in 
Eberswalde wurden wie bereits bei den 
Temperatur- und Niederschlagsentwick-
lungen die Daten der DWD Wetterstation 
00164 Angermünde angenommen. 
Nichtsdestotrotz sind Windrichtung und 
Windstärke stark von den topographi-
schen Gegebenheiten und der Art der 
Flächennutzung abhängig, weshalb die 
stündlich aufgenommenen Daten aus An-
germünde lediglich als allgemeine Richt-
werte für die Windverhältnisse Ebers-
walde zu verstehen sind. Insbesondere 
die dargestellten Schwachwindsituatio-
nen (0-4 m/s) sind nicht für Planungsaus-
sagen belastbar. In diesem konkreten Fall 
befindet sich die Messstation in 10 m Höhe (52 m 
ü. N.N.) innerhalb des Siedlungsbereichs von Anger-
münde, wodurch wiederum weitere ortsspezifische 
Bedingungen in die Messungen mit einfließen (siehe 
Abbildung 24). 

Nachfolgend (vgl. Tabelle 6) werden die regionalen 
Windverhältnisse getrennt in die Kernzeiten für den 
Tag (8 Uhr – 18 Uhr) und für die Nacht (22 Uhr – 
4 Uhr) dargestellt. Diese Trennung muss erfolgen, da 
aufgrund der nachts fehlenden solaren Einstrahlung 
unterschiedliche klimatische Einflüsse wirken. Die 
Übergangsbereiche der Dämmerung bzw. des Son-
nenaufgangs werden nicht berücksichtigt, um ein ein-
deutigeres Ergebnis zu erhalten. Die Schwankungen 
in den Lufttemperaturen im Laufe der Jahreszeiten er-
fordern des Weiteren eine differenzierte Betrachtung 

gemäß der Jahreszeiten Winter (Dezember, Januar, 
Februar), Frühling (März, April, Mai), Sommer (Juni, 
Juli, August) und Herbst (September, Oktober, No-
vember). 

Die unterschiedlichen Ausprägungen der Anströmun-
gen haben zur Folge, dass bestimmte Stadtbereiche 
Eberswaldes aufgrund ihrer Stadtmorphologie abhän-
gig von der Uhrzeit bzw. der Jahreszeit unterschiedlich 
stark durchlüftet werden. Insbesondere in Monaten mit 
einer hohen thermischen Belastung ist dies von Rele-
vanz. Das bedeutet, dass während der zunehmenden 
austauschärmeren Sommernächte die Durchlüftung 
der Stadt entsprechend des heterogenen bodennahen 
Flurwindes geschieht (vgl. Kaltluftkarten) und am Tag 
die Anströmung aus Westen dominant ist, und ent-
sprechend Durchlüftungsachsen mit West-Ost-Aus-
richtung von Bedeutung sind. Die Windverhältnisse in  

 

Abbildung 24 Verortung der DWD Messstation in Angermünde auf dem 
Dach des grauen Gebäudes (roter Marker) (Google Maps 2022). 

Tabelle 6 Übersicht der zeitlichen und saisonalen Grenzen der Winddatenauswertung 

  TAG NACHT 

Winter (DJF) 
Dezember - Januar - Februar 

08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
(Abbildung 27) 

22:00 Uhr – 04:00 Uhr 
(Abbildung 26) 

Frühling (MAM) 
März - April - Mai 

08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
(Abbildung 28) 

22:00 Uhr – 04:00 Uhr 
(Abbildung 29) 

Sommer (JJA) 
Juni - Juli - August 

08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
(Abbildung 31) 

22:00 Uhr – 04:00 Uhr 
(Abbildung 30) 

Herbst (SON) 
September - Oktober - November 

08:00 Uhr – 18:00 Uhr 
(Abbildung 33) 

22:00 Uhr – 04:00 Uhr 
(Abbildung 32) 
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Eberswalde wurden für den Zeitraum 
der vergangenen 30 Jahre gemittelt. 
Allgemein wird ein solcher Zeitraum 
in der Klimabeschreibung angenom-
men, um die langfristigen Windver-
hältnisse abzubilden. 

Die Windrosen in den Abbildung 26 
bis Abbildung 33 geben Aufschluss 
über die relative Ausprägung von 
Windgeschwindigkeiten (in %) in Be-
ziehung zur Windrichtung. Der gerin-
gen Ausprägung von Windgeschwin-
digkeit über 12 m/s entsprechend, 
wurden diese zusammengefasst. 

Im Vergleich der Windrosen (siehe 
Abbildung 26 bis Abbildung 33) er-
schließt sich eine ganzjährige Ge-
meinsamkeit der Anströmung aus 
westlicher Richtung bzw. südwestli-
cher Richtung (240°). Außerdem 
herrschen in den Wintermonaten hö-
here Windgeschwindigkeiten als in 
den Sommermonaten. Damit einher-
gehend fällt die kühlende Wirkung 
durch den sog. Wind Chill Effekt wäh-
rend der Sommermonate geringer 
aus.  

Die ganzjährige Durchschnittsge-
schwindigkeit für die Stadt Ebers-
walde auf 50 m (6,44 m/s) und auf 
10 m (3,02 m/s) Höhe ist in der Abbil-
dung 25 dargestellt. Wenig nördlich 
von Berlin verortet zählt die Region Eberswalde zu den 
windreicheren Gebieten Deutschlands, u.a. durch die 
räumliche Nähe zur Ostsee und durch das geringe Re-
lief. 

 

 

 

 

Abbildung 25 Übersicht zur ganzjährigen durchschnittlichen Windgeschwindig-
keiten in der Region Eberswalde (3km x 3km) auf unterschiedlichen Höhen: 
6.44m/s auf 50m (obere Abbildung) und 3.02m/s auf 10m (untere Abbildung) 
(Global Wind Atlas 2022). 
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Abbildung 26 Darstellung der Windstärke und -richtung 
in der Nacht im 30jährigen Mittel für den Winter 

Abbildung 27 Darstellung der Windstärke und -richtung 
am Tag im 30jährigen Mittel für den Winter 

 

  

Abbildung 28 Darstellung der Windstärke und -richtung 
in der Nacht im 30jährigen Mittel für das Frühjahr 

Abbildung 29 Darstellung der Windstärke und -richtung am 
Tag im 30jährigen Mittel für das Frühjahr 
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Abbildung 30 Darstellung der Windstärke und -richtung in 
der Nacht im 30jährigen Mittel für den Sommer 

Abbildung 31 Darstellung der Windstärke und -richtung 
am Tag im 30jährigen Mittel für den Sommer 

 

  

Abbildung 32 Darstellung der Windstärke und -richtung 
in der Nacht im 30jährigen Mittel für den Herbst 

Abbildung 33 Darstellung der Windstärke und -richtung am 
Tag im 30jährigen Mittel für den Herbst 
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5.2. Topographische Analysen 

5.2.1 Hangneigung und Hangrichtung 

Die Analyse beschreibt flächendeckend für das Stadt-
gebiet von Eberswalde die prozentuale Stärke der 
Hangneigung in Abhängigkeit von der Ausrichtung des 
Hangs. Abbildung 34 stellt beispielhaft einen Detail-
ausschnitt des zentralen Stadtgebiets dar. Die Infor-
mation zur Hangneigung und zur Hangrichtung wird 
über die spezielle Farbgebung (siehe Abbildung 35) 
wiedergegeben. Eine A3-Übersichtskarte zum gesam-
ten Untersuchungsraum ist in Kapitel 9.3 zu finden. 

Der Untersuchungsraum charakterisiert sich in nord-
westlicher Richtung durch sein überwiegend homoge-
nes, flaches Relief und einer recht milde ausgeprägten 
Hangsituation. Nördlich und südlich des durch den Ort 
verlaufenden Finowkanals steigt das Gelände an; bei 
Regenfall wird das Regenwasser daher in den Finow-
kanal abgeleitet. Zwischen dem Finowkanal und dem 
weiter nördlich verlaufenden Oder-Havel-Kanal steigt 
das Gelände zu beiden Seiten der Gleise ebenfalls an; 
die Waldflächen nördlich des Kanals fallen in Richtung 
Norden und der dortigen Stadtseen ab. 

Am heterogensten gestaltet sich die topographische 
Situation im südöstlichen Teil des Untersuchungs-
raums. Hier ist die Hangneigung mitunter am stärksten 
ausgeprägt (> 40 %); das Gelände steigt in Richtung 

Süden und Südosten an. Der Stadtteil Eberswalde 1 
sowie der Siedlungsbereich Ostend sind somit direkt 
durch den Geländeanstieg gekennzeichnet. Der süd-
westliche Teil des Untersuchungsgebiets gestaltet 
sich homogener als der südöstliche Teil. 

Auf Höhe des Schwärzesees steigt das Gelände in 
Richtung Norden und Süden an. Das Nonnenfließ-
Schwärzetal liegt in der Senke des westlichen und öst-
lichen Geländes, welches bis hin zu Spechthausen 
und darüber hinaus in beide Richtungen ansteigt. 

  

 

Abbildung 34 Detailausschnitt des Innenstadtbereichs von Eberswalde - Themenkarte „Hangneigung und Hangrichtung“  
(A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 

 

Abbildung 35 Kartenlegende zur Themenkarte Hangnei-
gung und Hangrichtung. Die drei Kreise definieren die 
Hangneigung in Prozent (5-20 %, 20-40 % und > 40 %), 
die unterschiedlichen Farben geben hingegen die Han-
grichtung wieder. Eine Fläche im satten Gelbton hat so-
mit eine Ausrichtung nach Nordwesten (NW) und eine 
Neigung von > 40 %. 
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5.2.2 Landnutzung & Flächendurchgrünung 

Die Darstellung der Flächendurchgrünung basiert auf 
der räumlichen Verschneidung der Flurstücksdaten 
mit den erfassten Vegetationsstrukturen auf Grund-
lage der Nahinfrarot Luftbildauswertung. Dabei wird 
der prozentuale Anteil der Flächendurchgrünung aus-
schließlich für Flächen in Siedlungsräumen darge-
stellt. Vegetationsdominierte Flächen im Außenbe-
reich werden im Kontext der prozentualen Durchgrü-
nung nicht aufgeschlüsselt.  

Die Einordnung der Flächen orientiert sich an drei Ka-
tegorien: Bebaute Flächen, unbebaute Flächen und 
Verkehrsflächen. Die unbebauten Flächen werden in 

die Nutzungsarten „Sport, Freizeit & Erholung“, „Fried-
hof“, „Offenland“ und „Wald“ unterteilt. Die Waldflä-
chen dominieren den südlichen und nördlichen Außen-
raum des Untersuchungsgebiets und durchziehen zu 
Teilen den Siedlungsbereich westlich der Bahngleise. 
Im östlichen Bereich des Außenraums und von West 
nach Ost den Siedlungsraum durchdringend befinden 
sich primär Offenlandflächen. Innerhalb des Sied-
lungsraums, bzw. an den Siedlungsrändern liegen ver-
einzelte Friedhöfe und Flächen, die zu Sport-, Freizeit- 
und Erholungszwecken genutzt werden. Darüber hin-
aus verlaufen diverse Verkehrsachsen durch die Stadt 
und ihr Umland; besonders prominent treten die Gleise 
des Bahnverkehrs hervor, da diese von Nord nach Süd 
die Stadt durchziehen und mitunter zentrumsnah vom 
Hauptbahnhof Eberswaldes sowie dem Bahngelände 
nordwestlich des Finowkanals eingefasst werden. Die 
bebauten Flächen der Stadt sind in die weiteren vier 
Kategorien „Industrie & Gewerbe“, „Flächen genutzter 
Mischung“, „Wohnbau“, „Flächen besonderer funktio-
naler Prägung“ unterteilt. Die größeren Industrie- und 
Gewerbeflächen konzentrieren sich insbesondere, 
aber nicht ausschließlich, auf die Gebiete unmittelbar 
am und nördlich des Finowkanals. Der restliche Stadt-
bereich wird vorwiegend durch kleinparzellige Ge-
werbe-, Wohnbau-, Misch- und Sonderflächen durch-
mischt. Das innerstädtischen Fokusgebiet wirkt beson-
ders stark durchmischt, was unter anderem auf die 

 

Abbildung 36 Legende der Themenkarte „Landnutzung“ 

 

Abbildung 37 Detailausschnitt des Innenstadtbereichs von Eberswalde – Themenkarte „Landnutzung“ (A3-Übersichtskarte 
zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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geringe durchschnittliche Parzellengröße der darge-
stellten Flächen zurückzuführen ist (Abbildung 37). 
Dennoch sind im südwestlichen Teil des Ausschnitts 
besonders die Wohnbauflächen dominant und im Nor-
den entlang des Finowkanals die Industrie- und Ge-
werbeflächen. Vom Kanal ausgehend durchfließt die 
„Schwärze“ den Fokusraum. Der daran angrenzende 
„Park am Weidendamm“ zählt zum Funktionsraum 
„Sport, Freizeit & Erholung“, und ist eine der wenigen 
unbebauten (größeren) Flächen innerhalb dieses Ge-
biets. Östlich der „Schwärze“, nahe der Stadtverwal-
tung, ist der Fokusraum erneut stark durchmischt. Ab-
seits der Stadtmitte nimmt das Verhältnis der Wohn-
bauflächen gegenüber den anderen Landnutzungsty-
pen zu. Beispiele hierfür sind z.B. die Clara-Zetkin-
Siedlung, das Leibnizviertel und Tornow.  

Die auf dem Atkis BasisDLM basierende Aufschlüsse-
lung der Landnutzungstypen in Abhängigkeit ihres 

Durchgrünungsgrads (Abbildung 38) auf Grundlage 
der Nahinfrarot Auswertung ergibt, dass Friedhöfe 
(54,27 %) und Sport, Freizeit und Erholungsflächen 
(62,9 %) in vergleichsweisem geringem Maße versie-
gelt / überbaut und daher am stärksten durchgrünt 
sind. Von den per se bebauten Flächen sind die Son-
der- (46,22 %) und Mischflächen (48,08 %) stärker 
durchgrünt als die Flächen aller anderen Landnut-
zungstypen. Die Industrie- und Gewerbeflächen 
(43,44 %) liegen in diesem Kontext noch vor den 
Wohnbauflächen (40,89 %); dazwischen befinden sich 
mit 41,03 % die Bahnverkehrsflächen. Die Wohnbau-
flächen sind somit abgesehen von den Plätzen (26,57 
%) und den Straßenverkehrsflächen (29,07) die ver-
gleichsweise am stärksten versiegelten Landnut-
zungsflächen, während die Bahnverkehrsflächen unter 
den Verkehrsflächen am grünsten sind. 

 

 

 

  

 

Abbildung 38 Auswertung der prozentualen Flächendurchgrünung auf Grundlage der zusammengefassten Landnutzungsklas-
sifizierung des Atkis BasisDLM und der Nahinfrarot Luftbild Befliegung für die Stadt Eberswalde 
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5.2.3 BlueSpots (Starkregen) 

 Bei den sogenannten BlueSpots handelt es sich um 
Bereiche, die i.d.R. eine topographische Senke dar-
stellen und bei stärkerem Wassereintrag durch abflie-
ßendes Oberflächenwasser gefüllt werden. Überstei-
gen die eingebrachten Wassermassen das Fassungs-
vermögen der Senke folgt ein Überlaufen (Spillover) zu 
Lasten des in der Topographie hierarchisch nachfol-
genden (und somit tiefer liegenden) Bereichs (siehe 
Abbildung 39). 

Die A3-Übersichtskarten zum gesamten Untersu-
chungsraum sind in Kapitel 9.3 zu finden, nachfolgend 
werden nur Detailausschnitte der entsprechenden 
Karten dargestellt. 

Für den gesamten Untersuchungsraum wurden diese 
potentiellen Überschwemmungsbereiche (BlueSpots) 

auf Informationsgrundlage der vorherrschenden topo-
graphischen Bedingungen ermittelt. Kanalabflüsse 
und die natürliche Wasseraufnahmefähigkeit von Ve-
getationsflächen wurden in dieser computerbasierten 
Berechnung nicht berücksichtigt. Vor diesem Hinter-
grund stellt das im Detailausschnitt (siehe Abbildung 
40) dargestellte Szenario eine „Worst-Case“ Situation 
bei einer maximalen Niederschlagsmenge von 
100 mm dar. Da die Infiltrationseigenschaften von 
Oberflächen nicht berücksichtigt werden, gibt es auch 
keine zeitliche Komponente (zeitlich dimensionslos). 
Das bedeutet, dass der Wassereintrag nicht zeitlich, 
sondern mengenbasiert geschieht. Um die Maximal-
niederschlagsmenge von 100 mm zu erreichen, wird 
flächendeckend der Wassereintrag in 10 mm Schritten 
erhöht. Ist die Kapazität einer Senke erreicht, wird das 
überschüssige Volumen entsprechend der Fließpfade 
weitergeben. Dies geschieht (grafisch dargestellt) über 
Linien, die die Abflussrichtung überschüssiger Was-
sermassen aller BlueSpots verdeutlichen. Beim Nie-
derschlagseintrag fließt ein Teil der Wassermassen im 
flussnahen Siedlungsraum auch in den Finowkanal 
und seine weiteren Ausläufer ab. Innerhalb des Sied-
lungsraums (siehe Abbildung 40) befinden sich daher 
vorwiegend kleinteilige BlueSpots, welchen verein-
zelte Parzellen und Gebäude betreffen. Der Großteil 

 

Abbildung 39 Schematische Darstellung eines Blue-
Spots mit den entsprechenden Fachtermini 

 

Abbildung 40 Detailausschnitt Themenkarte „Starkregen (BlueSpots) – Identifikation von potentiellen Überschwemmungsbe-
reichen“. Blue-Spots werden in einem hellen blau dargestellt, Fließ- und Stillgewässer in einem dunklen blau. Die roten Grenz-
linien definieren die Oberflächeneinzugsgebiete. 
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der BlueSpots verteilt sich allerdings auf die weiteren 
Wald- und Freiflächen im südlich und östlich gelege-
nen Außenraums. 

In der Gesamtbetrachtung des Siedlungsraums treten 
die städtischen Räume der „Clara-Zetkin-Siedlung“, 
das „Gewerbegebiet TGE“, der Siedlungsraum zwi-
schen „Finow-Ost“ und „Märkische Heide“, das „Bran-
denburgisches Viertel“, das Gewerbegebiet nordwest-
lich des „Wurzelberg“ sowie im Bereich der „Anger-
münder Chaussee“ in den Fokus, da es hier zur Aus-
prägung von teils großflächigeren BlueSpots kommen 
kann. Auf Grund des hohen Vegetationsanteils ist je-
doch davon auszugehen, dass mögliche Über-
schwemmungen in geringerem Maße auftreten würde. 
Auf Grund der Größe des BlueSpot im „Brandenburgi-
sche Viertel“ sollte darauf geachtet werden das im 
Rahmen einer potentiellen zukünftigen städtebauli-
chen Weiterentwicklung der Fläche der Versiege-
lungsgrad möglichst minimiert wird. Gleiches gilt auch 
für die zwei zukünftigen Gewerbestandorte westlich 
der „Angermünder Straße“ sowie südlich der „Carl-
von-Linde Straße“. Der Bereich um den Kleingarten-
verein „Dr. Schreber e.V.“ entlang des „Lichterfelder 
Weg“ sowie die östlich anschließenden Vegetations-
räume nördlich der „Georg-Friedrich-Hegel-Straße“ 
stellen eine zusammenhängende große Senke dar, die 
auf Grund des hohen Vegetationsanteils als natürli-
ches Retentionsgebiet bewertet werden kann. 

Im Detailausschnitt (Abbildung 40) können vier grö-
ßere BlueSpots identifiziert werden. Hierbei handelt es 
sich um den Wohnblock im Eck westlich der „Rudolf-
Breitscheid-Straße“ und südlich der „Eisenbahn-
straße“ sowie um den Wohnblock östlich der 
„Grabowstraße“ und südlich der „Eisenbahnstraße“. 
Diese beiden Bereiche werden primär durch die um-
schließende Bebauung definiert. In Abhängigkeit der 
Vegetationsausstattung ist das Überschwemmungsri-
siko bedingt lokal begrenzt. Der dritte Abschnitt er-
streckt sich entlang des Bereichs zwischen „Friedrich-
Ebert-Straße“ und „Eisenbahnstraße“. Hierbei handelt 
es sich bei der Fläche primär um private Grünflächen, 
bei denen von einem hohen Retentionspotential aus-
gegangen werden kann. Der vierte Abschnitt befindet 
sich (nur zum Teil in der Detailansicht in Abbildung 40 
abgebildet) im Kreuzungsbereich zwischen „Wein-
bergstraße“ und „Ruhlaer Straße / Schicklerstraße“ 

sowie auf den nördlich anschließenden vegetationsdo-
minierten Privatflächen. Während letztere als eher un-
problematisch betrachtet werden, und hier der Fokus 
auf der Sicherstellung des Retentionspotentials liegt, 
handelt es sich beim Kreuzungsbereich sowie entlang 
der Straßen um einen hoch versiegelten Raum. Ent-
sprechend wird das Überschwemmungsrisiko bei 
Starkregenereignissen in diesem Gebiet als sehr hoch 
eingestuft. 

Die Kapazitäten der BlueSpots sind unterschiedlich 
stark ausgeprägt; Abbildung 42 unterteilt die identifi-
zierten BlueSpots hinsichtlich ihrer Wasser-aufnahme-
fähigkeit bei einer Niederschlagsmenge von 20 mm 
(Rot) – 100 mm (Grün) (vgl. Legende Abbildung 41).  

 

Abbildung 41 Farbkodierung ab welchen Wassermas-
seneintrag ein Spillover (Überlaufen), und damit die 
Ableitung von überschüssigen Wasser in niedriger 
gelegende BlueSpots eintritt 

Der Spillover-Effekt (und damit Überlaufen) tritt bei den 
bereits herausgegriffenen und beschrieben Gebieten 
im Siedlungsraum nach dem Eintrag unterschiedlicher 
Wassermengen ein. Besonders früh kann dies bei den 
Gebieten der „Clara-Zetkin-Siedlung“, sowie im Kreu-
zungsbereich zwischen „Weinbergstraße“ und 
„Ruhlaer Straße / Schicklerstraße“ auftreten. Gefolgt 
von den Siedlungsräumen zwischen „Finow-Ost“ und 
„Märkische Heide“ sowie dem „Brandenburgischen 
Viertel“. Die zukünftigen Gewerbestandorte sind hete-
rogen geprägt, da sie durch mehrere BlueSpots beein-
flusst werden. Positiv sind die drei Innenhofsituationen 
im Detailausschnitt (Abbildung 42) um den Wohnblock 
im Eck westlich der „Rudolf-Breitscheid-Straße“ und 
südlich der „Eisenbahnstraße“ und um den Wohnblock 
östlich der „Grabowstraße“ und südlich der „Eisen-
bahnstraße“ sowie der dritte Abschnitt entlang des Be-
reichs zwischen „Friedrich-Ebert-Straße“ und  
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„Eisenbahnstraße“, da bei ihnen kein Spillover ein-
setzt, was auf den geringen räumlichen Einzugsbe-
reich und die entsprechend großräumige Senken Situ-
ation zurückzuführen ist. 

Der dritte Detailausschnitt (siehe Abbildung 44) zeigt 
die maximale Tiefe aller BlueSpots. Dabei werden in 
der Berechnung nur BlueSpots mit einer minimalen 
Tiefe von 0,5 m (vgl. Legende Abbildung 43) und ei-
nem Fassungsvolumen von 1 m³ identifiziert. Die Tiefe 
der BlueSpots im Untersuchungsraum ist stark hetero-
gen ausgeprägt. Dabei ist nicht per se von einem Zu-
sammenhang zwischen maximaler Tiefe und Flächen-
ausdehnung auszugehen. Zusätzlich wird nur die ma-
ximale Tiefe eines BlueSpots dargestellt. So kann es 
vorkommen, dass eine Senke eine hohe maximale 
Tiefe aufweist, diese jedoch nur in einem kleinen Be-
reich der Senke vorkommt. Um dies in einer dezidier-
ten Betrachtung zu erfassen zu können, ist die Berück-
sichtigung der berechneten Rasterdaten notwendig, 
die im Projekt hinterlegt sind. Die maximale Tiefe mit 
12 m findet sich im Untersuchungsgebiet im Südosten, 
im Bereich der „Schwärze“. Die Siedlungsbereiche 
„Clara-Zetkin-Siedlung“ und der Siedlungsraum zwi-
schen „Finow-Ost“ und „Märkische Heide“ weisen eher 

geringe maximale Tiefen von bis zu 1,75 m auf. Beim 
„Brandenburgischen Viertel“ kann der zentrale zusam-
menhängende BlueSpot eine maximale Tiefe von 3 m 
erreichen. Im Detailraum (Abbildung 44) fällt die Aus-
prägung der maximalen Tiefe der BlueSpots ebenfalls 
heterogen aus. Besonders das vegetationsdominierte 
Räumen besitzen eine hohe maximale Tiefe, was Ihre 
potentielle Funktion als Retentionsraum unterstreicht. 

Dass trotz der teils geringen Tiefe vieler BlueSpots im 
Innen- und Außenraum des Siedlungsgebiets dennoch 
ein Großteil der Kategorie „kein Spillover“ zugeordnet 
wird, liegt an der Anzahl vieler nahe beieinanderliegen-
der BlueSpots und den dazugehörigen Einzugsgebie-
ten, die den Raum unterteilen. Ein Teil des 

 

Abbildung 42 Detailausschnitt Themenkarte „Starkregen (BlueSpots) – Eintreten von Überschwemmungen in Abhängigkeit 
der Niederschlagsmenge“. Visualisierung der notwendigen Starkregenmengen, um den Spillover-Effekt (Überlauf eines 
Blue-Spots) der identifizierten Blue-Spots auszulösen (vgl. Abbildung 40). Die unterschiedlichen Farbgebung geben den 
nötigen Eintrag an Wasser wieder, der den Effekt auslöst. Olivfarbene Fläche erfahren bei dem in der Analyse angenom-
menen maximalen Wassereintrag von 100 mm keinen Überlauf, rote Flächen im Gegensatz hierzu bei bereits 20 mm. 

 

Abbildung 43 Farbliche Darstellung der Klassifizierung 
der maximalen BlueSpot Tiefe in Meter. 
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Regenwassers wird zusätzlich durch die Gewässer im 
Untersuchungsgebiet aufgefangen oder fließt in diese 
ab. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Abbildung 44 Detailausschnitt Themenkarte „Starkregen (BlueSpots) – Tiefendarstellung“. Zeigt die für die identifizierten 
Blue-Spots die maximalen Tiefen (vgl. Abbildung 39) berechnet wurden. Dabei beträgt die minimale Wassertiefe 0,5 m 
und die maximale Wassertiefe (im gesamten Untersuchungsgebiet) 12 m. 
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5.3. Bebauungs-Analysen 

5.3.1 Räumlich-bauliche Offenheit (SkyView) 

Die farbliche Abstufung des SkyView-Faktors gibt an, 
in welchem Maße die Offenheit des Himmels, vom Bo-
den aus betrachtet, eingeschränkt wird (siehe Abbil-
dung 46). Einerseits wird der Grad der Offenheit durch 
Bebauungen und deren Dichte zueinander beeinträch-
tigt, andererseits treten Einschränkungen auch auf na-
türliche Weise im Kontext topographischer Gegeben-
heiten (z.B. Hügel, Senken) auf. In dieser Hinsicht ge-
staltet sich der städtische Außenbereich (vgl. A3-Über-
sichtskarte in Kapitel 9.3), abgesehen von Teilen des 
östlichen und südlichen Untersuchungsgebiets, weit-
gehend homogen. Baulich wird die Offenheit des Him-
mels in den Siedlungsbereichen eingeschränkt; am 
stärksten ist dies im stark verdichten Innenstadtbe-
reich der Fall (siehe Abbildung 45). Korridore zwischen 
einzelnen Gebäudegruppen – insbesondere Block-
randbebauungen - und einzelne Straßenzüge befin-
den sich im untersten Wertebereich der räumlich-bau-
lichen Offenheit. Die freistehenden, kleinflächigen Ge-
bäude der umliegenden Wohngebiete (z.B. Sommer-
felde, Ostend) wirken sich weniger stark auf den 
SkyView-Faktor aus. Da die Gebäude der Gewerbe- 
und Industriegebiete zwar oft großflächig angelegt 

sind, die Gebiete regulär jedoch nicht die gleiche bau-
liche Dichte aufweisen wie etwa die Innenstadt, fällt 
der SkyView-Faktor hier je nach Gebäudeanordnung 
positiver aus als in den hochverdichteten städtischen 
Räumen. 

Abbildung 46 Schematische Darstellung des SkyView 
Faktors 

  

 

Abbildung 45 Detailausschnitt Themenkarte „Räumlich-bauliche Offenheit (SkyView)“. Rote Bereiche beschreiben eine 
stark eingeschränkte räumlich-bauliche Offenheit, während blaue Bereiche eine große räumlich-bauliche Offenheit be-
schreiben (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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5.3.2 Gebäudevolumendichte 

Über die Gebäudevolumendichte (vgl. A3-Übersichts-
karte in Kapitel 9.3) lässt auf die Baumassen und die 
bauliche Dichte der Gebäude innerhalb des Siedlungs-
raums zueinander schließen. Die Analyse erfolgt auf 
Grundlage eines Rasters (1 m Auflösung) bei dem für 
jeder Rasterzelle ein Umkreis von 50 m, und den darin 
vorkommenden Rasterzellen mit dem jeweiligen Wert 
der Rasterzelle, berücksichtigt wird. Die Gebäudevolu-
mendichte in der Innenstadt Eberswaldes ist stärker 
ausgeprägt als in den umliegenden Wohnbereichen. 
Da die Innenstadt stark verdichtet ist erreichen die 
Rasterzellen daher punktuell Werte von rd. 12 bis 
15 m³/m² (siehe Abbildung 47). 

Noch bezeichnender ist jedoch die verbreitete räumli-
che Anordnung von Rasterzellen mit Werten von 
2,51 m³/m² - 7,5 m³/m², da die Gebäudevolumendichte 
im gesamten Siedlungsraum überwiegend 0,01 m³/m² 
- 2,5 m³/m² beträgt. Die Innenstadt überschreitet die-
sen Wert großflächig und enthält darüber hinaus wei-
tere Räume mit einer noch höheren Gebäudevolumen-
dichte. Während die Gebäudevolumendichte in den 
umliegenden Wohnbereichen gering ausfällt, sind ne-
ben der Innenstadt weitere Flächen wie z.B. das 

„Brandenburgisches Viertel“ und die Gewerbe- und In-
dustrieflächen an dem Oder-Havel-Kanal oder das 
Kranbaugelände von höheren Werten gekennzeich-
net. 

 

Abbildung 48 Legende zum nachstehenden Fokusraum 
der Themenkarte „Gebäudevolumendichte“. 

 

Für die Erfassung der Gebäudevolumendichte wurden 
auch bereits bekannte und in Planung befindliche Bau-
vorhaben gemäß rechtswirksamer bzw. in Aufstellung 
befindlicher Bebauungspläne und geplanter Nachver-
dichtungen innerhalb des Siedlungsgebietes berück-
sichtigt. Die aus diesen Bauvorhaben resultierende 

 

Abbildung 47 Detailausschnitt Themenkarte „Gebäudevolumendichte“. Die Ausgabe erfolgt in Kubikmeter pro Quadratmeter 
und bezieht neben der eigenen Masse auch die Massen der Nachbarschaft (Nachbarschaftsanalyse) mit ein. Die im Karten-
ausschnitt am dunkelsten orange-rot gefärbten Bereiche (Bereich der Stadtverwaltung) haben eine Gebäudevolumendichte 
von rd. 10 bis 12 m³/m² (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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potentielle Gebäudevolumendichte wurde berechnet 
und in den Kontext der bereits bestehenden Bebauung 
gesetzt.  

Für Wohnbauvorhaben wurden die geplanten Gebäu-
dekubaturen übernommen (entsprechend vorliegen-
den städtebaulichen Entwürfen), für die Gewerbege-
biete, bei denen die zukünftige Bebauungsstruktur 
noch nicht festgelegt sind, wurden die Flächen mit 
Hilfe einer standardisierten und fiktiven Rasterung be-
baut, die dem durchschnittlichen Bebauungsgrad ver-
gleichbarer Gebiete entspricht.  

Folgende Baugebiete, die bisher noch nicht realisiert, 
aber deren Umsetzung in den nächsten Jahren vorge-
sehen ist, wurden zusätzlich zum vorhandenen Ge-
bäudebestand berücksichtigt: 

1. Gebiete mit rechtswirksamen Bebau-

ungsplänen: 

BPL Nr. 107 „Mühlenteich“ 

BPL Nr. 123 „Schwärzeblick“ 

vBPL Nr. 324 „Käthe-Kollwitz-Straße“ 

BPL Nr. 708 „Clara-Zetkin-Siedlung – Hinter“, 2. Ände-
rung 

BPL Nr. 805 „Abrundung Ostend“, 1. Änderung 

2. Gebiete mit in Aufstellung befindlichen 

Bebauungsplänen: 

BPL Nr. 406/1 „Wohnquartier Westend-Center“ 

BPL Nr. 422 „Hufnagelquartier Eberswalde“ 

BPL Nr. 527 „Finowtal“ 

BPL Nr. 606 „Christel-Brauns-Weg“ 

 

3. Geplante Bauvorhaben im Innenbereich: 

Hortneubau Kyritzer Straße 17 

Lückenschließung Lessingstraße / Erich-Mühsam-
Straße 

Lückenschließung Prignitzer Straße 

Bebauung Friedrich-Ebert-Straße-Süd  

4. Gewerbegebiete: 

BPL Nr. 400 „Technologie und Gewerbepark“ 

BPL Nr. 626 „Industrie- und Innovationscentrum Fi-
now“ 
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5.3.3 Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl 

 Einen genaueren Einblick über das Maß der baulichen 
Nutzung ermöglicht die Darstellung der Geschossflä-
chenzahl (GFZ) und der Grundflächenzahl (GRZ) bei-
spielshaft im nachfolgenden Detailausschnitt (siehe 
Abbildung 50) dargestellt. Eine A3-Übersichtskarte 
zum gesamten Untersuchungsraum ist in Kapitel 9.3 
zu finden. 

 

Vereinfacht dargestellt nimmt ein Gebäude mit einer 
hohen GRZ und einer niedrigen GFZ mehr Fläche auf 
seinem Grundstück als durch seine Stockwerke ein, 
während es bei einer hohen GFZ und einer niedrigen 
GRZ eher in die Höhe als in die Fläche geht.  

Die Wohngebietsflächen außerhalb der Innenstadt 
nehmen einen überwiegend niedrigen Anteil (GRZ 0,6) 
der ihr zur Verfügung stehenden Grundstücksfläche 
durch eine mehrgeschossige Bauweise (höhere GFZ) 
in Anspruch. Dieses Bild gestaltet sich im Innenstadt-
bereich heterogener: Stellenweise sind GFZ und GRZ 
auf der Bewertungsskala entweder nahezu ausgegli-
chen, beide als sehr hoch einzustufen oder überwie-
gen in je eine Richtung der Skala (GFZ > GRZ; GRZ > 
GFZ). Eine niedrige GRZ und GFZ gibt es in der Stadt 
lediglich auf den Flächen der Kleingartenanlagen. Die 
Gewerbe- und Industrieflächen gestalten sich eben-
falls heterogener als die Wohngebietsflächen abseits 
der Innenstadt.  

 

 

  

 

Abbildung 49 Legende zum nachstehenden Fokusraum 
der Themenkarte „Grundflächenzahl (GRZ) und Ge-
schossflächenzahl (GFZ)“  

 

Abbildung 50 Detailausschnitt Themenkarte „Grundflächenzahl (GRZ) und Geschossflächenzahl (GFZ)“ (A3-Übersichts-
karte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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5.4. Vegetations-Analysen 

5.4.1 Vegetationserfassung 

Um Vegetation in einem definierten Untersuchungs-
raum quantitativ, aber auch bis zu einem gewissen 
Grad qualitativ bestimmen zu können, werden, in Er-
gänzung zu den Landnutzungsdaten, zusätzlich digi-
tale Orthophotos (mit Nahinfrarotband) genutzt. 

Vegetation verfügt über eine sehr charakteristische 
spektrale Signatur. Während die Blau – und Rotberei-
che des sichtbaren Lichts vom Chlorophyll der Pflan-
zen absorbiert und zur Photosynthese genutzt werden, 
werden der Grün- und besonders der Nahinfrarotbe-
reich reflektiert (siehe Abbildung 51). Das so erzeugte 
Reflexions-Spektrum unterscheidet sich deutlich von 
anderen Landnutzungen. 

Gleichzeitig können, über das Maß der infraroten 
Rückstrahlung der Vegetation, Rückschlüsse auf den 
Gesundheitszustand der Pflanzen getätigt werden. 

Geschädigte Vegetation weist eine deutlich reduzierte 
Infrarotrückstrahlung im Vergleich zu gesunder Vege-
tation auf. Die über den Nahinfrarotkanal erfassten Ve-
getationsstrukturen innerhalb des Siedlungsgebiets 
werden durch die weiteren vegetationsdominierten 
Flächen des Außenbereichs ergänzt. Eine A3-Über-
sichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum ist in 
Kapitel 9.3 zu finden. Der Detailausschnitt (siehe Ab-
bildung 52) vermittelt einen ersten Eindruck über die 
Verteilung der Vegetationsbestände im städtischen In-
nenraum. Entsprechend den Ausführungen im Kapitel 
5.3.2. wurden für die geplanten und zusätzlich berück-
sichtigten Baugebiete auch die vorgesehenen  Grün-
areale  entsprechend den vorliegenden städtebauli-
chen Entwürfen  übernommen. 

 

Abbildung 51 Schematische Darstellung des Licht-Ab-
sorptions- und Reflexionsverhaltens von Vegetation. 

 

Abbildung 52 Detailausschnitt Themenkarte „Vegetationserfassung" (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum 
siehe Kapitel 9.3) 

 

Abbildung 53 Legende zum nachstehenden Fokusraum 
der Themenkarte „Vegetationserfassung“ 
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In den Gewerbe- und Industriegebieten nahe des nörd-
lich im Untersuchungsgebiet gelegenen Oder-Havel-
Kanals sowie im innerstädtischen Bereich (Ebers-
walde) und auf dem Gelände des Hauptbahnhofs ist 
der Flächenversiegelungsgrad weiter fortgeschritten 
als in den restlichen Teilen des Untersuchungsgebiets. 
Hier ist ein geringerer Bestand an Vegetationsstruktu-
ren vorhanden als etwa in den weiter außerhalb gele-
gener Wohngebiete. 

 

5.4.2 Durchgrünung (bebauter) Flächen im Sied-
lungsraum 

Diese Analyse relativiert die Ansicht der erfassten Ve-
getationsbestände des Siedlungsraums, indem der 
prozentuale Anteil der Flächendurchgrünung parzel-
lengenau farblich abgestuft dargestellt wird. Der innen-
städtische Bereich gestaltet sich hinsichtlich seines 
Durchgrünungsgrades besonders defizitär: Der Groß-
teil aller hier gelegenen Flurstücke ist zu 0 – 20 % 
durchgrünt. Zu den vegetationsreichsten Flächen der 
Innenstadt zählen der „Park am Weidendamm“ und 
das „Fritz-Lesch-Stadion“. Einige der an den südlich 
gelegenen Forst (zwischen „Forstbotanischer Garten“ 
und „Lauseberg“)angrenzenden innerstädtischen Flur-
stücke sind bereits bewaldet und besitzen daher einen 
hohen prozentualen Vegetationsanteil (70 – 100 %). 
Neben der Innenstadt gestaltet sich der Durchgrü-
nungsgrad im historischen Stadtkern Finow ebenfalls 
überwiegend defizitär. Die verschiedenen Gewerbeflä-
chen im Untersuchungsraum sind in einem ähnlich ge-
ringen Maße durchgrünt. Zudem gibt es einige Ab-
schnitte südlich entlang der Bundesstraße 167 die 

ebenfalls einen geringen Durchgrünungsanteil aufwei-
sen. 

In den Einfamilienhausgebieten am Stadtrand (insbe-
sondere Clara-Zetkin-Siedlung, Märkische Heide, 
Sommerfelde, Tornow) erreicht der Durchgrünungs-
grad hohe prozentuale Anteile.  

Entsprechend ihrer Nutzungsart (siehe Abbildung 54) 
gestaltet sich der Durchgrünungsanteil im Siedlungs-
bereich des Untersuchungsgebiets sehr unterschied-
lich: Der Durchgrünungsanteil aller als Hausgärten ge-
nutzten Flächen beträgt durchschnittlich 81 %, dicht 
gefolgt von Wochenendhausgebieten mit 80 %. Unter 
allen zu Wohnzwecken genutzten Bebauungen wei-
sen Flächen für den Geschosswohnungsbau (Block) 
innerhalb des Stadtgebiets den geringsten Durchgrü-
nungsanteil auf (44,8 %). Zu den Flächen mit dem ge-
ringsten Durchgrünungsanteil zählen Gewerbeflächen 
(39,1 %), Garagenhöfe (36,7 %) und Parkplätze 
(33,3 %). 

 

  

 

Abbildung 54 Auswertung der Durchgrünung für das gesamte Stadtgebiet von Eberswalde entsprechen den primären Nut-
zungsklassen – größere Darstellung siehe Kapitel 9.3. 

 

Abbildung 55 Legende zum nachstehenden Fokusraum 
der Themenkarte „Durchgrünung (bebauter) Flächen im 
Siedlungsraum“ 



Klimatisch-planerische Analysen 
 

46 

5.5. Klimatische Analysen 

5.5.1 Nächtliche Kaltluftschichtdicke und boden-
nahes Strömungsfeld 

Die Berechnung der Kaltluftentstehung und des Kalt-
lufttransportes geschieht innerhalb des DWD Pro-
gramms Klam_21 (vgl. 3.4.2). Die Berechnung basiert 
auf der Landnutzung, der Bebauungsstruktur sowie 
der Topographie. Ausgegangen wird hier von einer 
austauscharmen Strahlungsnacht (ohne regionale 
Überströmung). Gleichzeitig fördern innerstädtische 
Frei- und Grünflächen die lokale Kaltluftproduktion 
(< 1 ha nur lokal, > 1 ha auch mit potenzieller Fernwir-
kung) und können, je nach Lage und Ausrichtung, das 
Eindringen des Kaltluftabflusses in den Siedlungsraum 
unterstützen.  

Entsprechend der technischen Beschreibung in Kapi-
tel 2.5 bildet sich Kaltluft in den Nachtstunden, vor-
zugsweise während Strahlungsnächten (wolkenlos). 
Der klimatisch wirksame Kaltluftabfluss / -transport ist 
zudem abhängig von einer autochthonen Wetterlage, 
ohne überlagernde regionale Anströmungen, da sonst 
der Kaltluftabfluss / -transport zum Erliegen kommen 
kann.  

Die Kaltlufthöhen und das bodennahe Strömungsfeld 
wurde für eine Referenzzeitspanne von 8 Stunden 
nach Sonnenuntergang berechnet. Dabei wurden für 
unterschiedliche Zeiten während der Simulationsnacht 
Schnitte (siehe Tabelle 7) erzeugt und als separate 
Karten herausgeschrieben. 

Alle zeitlichen Schnitte sowie die finale Situation nach 
acht Stunden sind als A3-Übersichtskarten zum ge-
samten Untersuchungsraum in Kapitel 9.3 zu finden. 

Insbesondere die Sicherstellung und Förderung der 
Kaltluftversorgung der bebauten Siedlungsbereiche ist 
im Kontext des klimawandelbedingten Anstiegs der 
Temperatur und der durch Nachverdichtung steigen-
den städtischen Überwärmung von besonderer plane-
rischer Relevanz. Künstliche topographische Verände-
rungen (z.B. Bahndämme oder Mulden) gilt es zu ver-
meiden, oder ausreichend durchlässig zu gestalten, 
damit der vorhandene Kaltlufttransport nicht behindert 
wird.  

Die Simulationsergebnisse der Kaltluftentstehung und 
des Kaltlufttransportes unterstreichen die Planungs-

relevanz dieses Themenfeldes im Kontext der Reduk-
tion der thermischen Belastung insbesondere während 
länger anhaltender Wärme- und Hitzeperioden in den 
Sommermonaten. 

Tabelle 7 Übersicht zu den erstellten Zeitschnitten 
der Kaltluftsimulation, die fett geschriebenen 
Schnitte werden nachfolgend abgebildet. Alle Zeit-
schnitte finden sich außerdem in Kapitel 9.3 

SCHNITT ZEITPUNKT 

Nr. 1 nach 15 min 

Nr. 2 nach 30 min 

Nr. 3 nach 1 Std 

Nr. 4 nach 2 Std. 

Nr. 5 nach 3 Std 

Nr. 6 nach 4 Std 

Nr. 7 nach 5 Std 

Nr. 8 nach 6 Std 

Nr. 9 nach 7 Std 

Nr. 10 (final) nach 8 Std 

 

 

Abbildung 56 Legende zu nachstehenden Zeitschnitten 
der Themenkarte „Kaltluft“. Angabe der zum jeweiligen 
Zeitschnitt generierten Kaltluftschichtdicke in Metern. 
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Abbildung 57 Zeitschnitt - Kaltluftproduktion bzw. Kaltluftschichtdicke und das sich bildende bodennahe Windfeld (2 m über 
Grund) nach 15 Minuten Simulationszeit. Die sichtbaren blauen Spots stellen Still- und Fließgewässer dar. 

 

Abbildung 58 Zeitschnitt - Kaltluftproduktion bzw. Kaltluftschichtdicke und das sich bildende bodennahe Windfeld (2 m über 
Grund) nach 2 Stunden Simulationszeit. 
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Abbildung 59 Zeitschnitt - Kaltluftproduktion bzw. Kaltluftschichtdicke und das sich bildende bodennahe Windfeld (2 m über 
Grund) nach 5 Stunden Simulationszeit 

 

Abbildung 60 Zeitschnitt - Kaltluftproduktion bzw. Kaltluftschichtdicke und das sich bildende bodennahe Windfeld (2 m über 
Grund) nach 8 Stunden am Ende der Simulationszeit. 
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5.5.2 Bodennahe nächtliche Lufttemperatur 

Die Darstellung der bodennahen nächtlichen Lufttem-
peratur eignet sich zur Abbildung des städtischen Wär-

meinseleffektes. Im Kontext 
der unterschiedlich starken 
Abkühlung von Oberflächen, 
Objekten und Räumen wird 
eine austauscharme Nacht-
situation angenommen, da 
hier die maximal zu erwar-
tenden Temperaturunter-
schiede zwischen Stadt und 
Land auftreten. Als Aus-
gangssituation wird ein 
Temperaturmaximum am 
Tag von 30 °C und ein Tem-
peraturminimum (im Außen-
bereich) in der Nacht von 
15 °C angenommen.  

Vor dem Hintergrund des 
angenommenen Szenarios 

zeigt Abbildung 62, wie stark die Überwärmung des ur-
banen Raums im Vergleich zum unbebauten Umland 
ausfällt. Während der Außenraum zum angegebenen 
Zeitpunkt (04:00 Uhr) beinahe gänzlich auf das Tem-
peraturminimum von 15 °C (vgl. Gesamtkarte unter 
Kapitel 9.3) abgekühlt ist, ist der Siedlungsraum dem 

gegenüber ausnahmslos überwärmt. Da sich die 
räumliche Gestaltung und Zusammensetzung des ur-
banen Raums mitunter stark voneinander unterschie-
det, fällt die Wärmebelastung jedoch unterschiedlich 
stark aus. Zum Beispiel beträgt die Temperatur in den 
Siedlungsrandbereichen etwa 17 °C bis 18,5 °C, wäh-
rend sie im Innenstadtbereich auf bis zu 23,0 °C an-
steigen kann. Aufgelockerte und durchgrünte Stadtge-
biete sind regulär in minderem Maße (18,0 °C bis 
20,0 °C) überwärmt (z.B. Finow), wenngleich auch 
hier entlang zentraler Verkehrsachsen und Ballungs-
räume die Temperaturen stärker ansteigen können. Ei-
nige im Stadtgebiet verteilte Orte sind neben der In-
nenstadt ebenfalls punktuell stärker wärmebelastet. 
Die Belastung beschränkt sich hierbei nicht nur auf die 
Gewerbe- und Industriegebiete nördlich des Finowka-
nals, sondern betrifft auch Stadträume, die primär zu 
Wohnzwecken genutzt werden. Beispiele hierfür sind 
neben der großräumig überwärmten Innenstadt die 
südwestlichen Siedlungsräume Finows und das Leib-
nizviertel. Zwar erreichen die Temperaturen nicht an 
all den genannten Räumen die nächtlichen Maximal-
temperaturen von 25,8 °C, doch sie liegen allesamt 
deutlich über dem Mittelfeld zwischen 21,5 °C und 
23 °C.  

Die bebauten Flächen des Fokusraums Innenstadt 
sind nahezu komplett wärmebelastet. Vergleichsweise 

 

Abbildung 61 Legende 
zum nachstehenden 
Fokusraum der The-
menkarte „bodennahe 
nächtliche Lufttempe-
ratur“ 

 

Abbildung 62 Detailausschnitt Themenkarte „bodennahe nächtliche Lufttemperatur“ (A3-Übersichtskarte zum gesamten Un-
tersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 



Klimatisch-planerische Analysen 
 

50 

minimal überwärmte Flächen (Temperaturen zwischen 
ca. 19,0 °C und 20,0 °C) sind in diesem Detailaus-
schnitt entweder unbebaut (z.B. der „Park am Wei-
dendamm“) oder befinden sich im Uferbereich des Fi-
nowkanals. Entlang der „Bundesstraße 167“ und der 
„Rudolf-Breitscheid-Straße“ erreichen die Siedlungs-
flächen flächenübergreifend Temperaturen von über 
19 °C; bei der Innenstadt handelt es sich somit um ei-
nen der am stärksten hitzebelasteten Räume des ge-
samten Stadtgebiets. 
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5.5.3 Vulnerabilität 

Die Daten zur demographischen Verteilung der vor-
kommenden Altersstrukturen innerhalb eines Untersu-
chungsraums können wichtige Planungs- und Ent-
scheidungsgrundlagen darstellen. Insbesondere im 
klimatischen Kontext ist die hitzebedingte Vulnerabili-

tät (Verletzlichkeit) maßgeblich vom Alter der Bevölke-
rung abhängig. Zusätzlich bietet die Analyse der de-
mographischen Verteilung generell die Möglichkeit, 
den Siedlungsraum auf Aspekte der Überalterung oder 
Verjüngung zu untersuchen.  

Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurden die ak-
tuellen Daten (Stand 2021) des Einwohner-meldeam-
tes ausgewertet (Anmerkung: Alle personenbezoge-
nen Daten wurden in der Analyse und in den 

Ergebniskarten sowie Datenbanken dahingehend ge-
neralisiert, dass keine lagegenaue Verortung einzelner 
Personen mehr möglich ist). Das Ergebnis der Analyse 
beschreibt den Untersuchungsraum der Stadt Ebers-
walde mit Hilfe einer „Heat-Map“. Diese zeigt die 
Dichte (Grad der räumlichen Agglomeration) unter-

schiedlicher Altersgruppen (Alters-
strukturen) im räumlichen Kontext. Zu 
den besonders vulnerablen Bevölke-
rungsgruppen gegenüber der thermi-
schen Belastung zählen insbesondere 
ältere und junge Altersklassen. Abbil-
dung 63 zeigt die Anzahl der Personen 
der Altersklassen ü60 und u4 Jahre, 
die in Eberswalde in unterschiedlich 
thermisch belasteten Gebieten leben. 
Nur wenige Stadtbewohner, die den 
entsprechend vulnerablen Altersgrup-
pen zugehörig sind, wohnen demnach 
in Gebieten, an denen die thermische 
Belastung in der Nacht (von Heißen 
Tagen) die 20 °C Grenze überschrei-
tet. Die Darstellungen der Abbildung 
64 und Abbildung 65 zeigen die räum-
liche Verortung vulnerabler Bevölke-
rungsgruppen im Kontext ihrer demo-
graphischen Klassifizierung. Die Al-
tersgruppe der unter 4-Jährigen ballen 
sich vorrangig an vier verschiedenen 
Standorten: Der Innenstadt und dem 
naheliegenden Leibnizviertel sowie in 
Finow und dem Brandenburgischen 
Viertel. Im Gegensatz zu der Alters-
gruppe über 60-Jährigen ist die Bal-
lungsdichte der unter 4-jährigen je-
doch sehr gering; im Brandenburgi-
schen Viertel sind sie am stärksten 
vertreten. Wie sich Abbildung 65 ent-

nehmen lässt, sind ältere Personen entgegen der jün-
geren über das gesamte Stadtgebiet verteilt. Insbe-
sondere in der Innenstadt, westlich des Hauptbahn-
hofs und der Bahngleise, im Brandenburgischen Vier-
tel und in Finow ist die Ballungsdichte dieser Alters-
klassen höher als im Rest Eberswaldes. Im nördlichen 
Innenstadtbereich und im südlichen Teil Finows ist die 
über 60-jährige Altersgruppe am dichtesten geballt. 

 

 

Abbildung 63 Verteilung der Altersklassen über 60 Jahre und unter 4 Jahre im 
Stadtgebiet bzw. innerhalb unterschiedlicher Temperaturbereiche (nächtliche 
bodennahe Lufttemperatur an einem heißen Tag) im Stadtgebiet Eberswalde 

1,54% 0,42% 4,32%

12,69%

24,09%

31,29%

18,53%

5,56% 1,57%

Prozentuale Verteilung der über 60-Jährigen Einwohner (Gesamtzahl 
13952) in Gebieten mit unterschiedlichen nächtlichen Lufttemperaturen

15 °C 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C 21 °C 22 °C 23 °C

0,06% 0,45% 5,06%

16,81%

22,09%

22,65%

18,81%

10,80%

3,28%

Prozentuale Verteilung der unter 4-Jährigen Einwohner (Gesamtzahl 1797) 
in Gebieten mit unterschiedlichen nächtlichen Lufttemperaturen

15 °C 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C 21 °C 22 °C 23 °C



Klimatisch-planerische Analysen 
 

52 

 

Abbildung 64 Demographische Auswertung – Verteilung von Personen der Altersgruppe unter 4 Jahren im Untersuchungs-
raum. Die Darstellung erfolgt datenschutzkonform über eine fließende Dichtedarstellung, da so keine standortgenaue Ver-
ortung möglich ist (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 

 

Abbildung 65 Demographische Auswertung – Verteilung von Personen der Altersgruppe über 60 Jahren im Untersu-
chungsraum. Die Dar-stellung erfolgt datenschutzkonform über eine fließende Dichtedarstellung, da so keine standortge-
naue Verortung möglich ist (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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6. Klimatischer Bestand und Szenarien 

6.1. Klimafunktionskarte 

Die Klimafunktionskarte (KFK) (A3-Karte in Kapitel 
9.3) stellt die fachliche Verschneidung der erarbeiteten 
Themenkarten dar, welche durch die gis-gestützte 
Verarbeitungsmatrix unter Berücksichtigung der Loka-
lisation des Untersuchungsraums die stadtklimati-
schen Zusammenhänge als sechs definierte Klima-
tope beschreibt. In Anlehnung an die VDI Richtlinie 
3787 können diese sechs Klimatopklassen mit unter-
schiedlichen Klimaeigenschaften assoziiert werden. 
Jedes Klimatop besitzt zudem eine Beschreibung, wel-
che seine wichtigsten klimatischen Eigenschaften cha-
rakterisiert (siehe Abbildung 68). 

In baulich geprägten Bereichen führen verschiedene 
nutzungsbedingte "Ausstattungsfaktoren" je nach Aus-
prägungen zu mehr oder weniger starken Überwär-
mungstendenzen wie auch zu einer Einschränkung 
der Durchlüftung und Reduzierung / Verzögerung 
nächtlicher Abkühlung. Zu diesen Faktoren zählen z.B. 
Versiegelung, Gebäudestrukturen bzw. -kubaturen 
oder Durchgrünung, aber auch Aspekte wie Topogra-
fie, Lage, Größe etc. der entsprechenden Flächen so-
wie der ggfs. vorhandene kompensatorische Einfluss 

von benachbarten Ausgleichsflächen. Hieraus können 
im Zusammenspiel mit Emissionen je nach Wetterlage 
teilweise hohe Luftbelastungen resultieren, die in Ab-
hängigkeit der Wetterlage und der Geländestruktur 
auch auf benachbarte Räume negativ einwirken. 

 

 

Abbildung 67 Legende zum nachstehenden Fokusraum 
der Klimafunktionskarte. Die Pfeile bilden das nächtli-
che bodennahe Strömungsfeld unterschiedlicher Inten-
sität ab. 

 

 

 

Abbildung 66  Detailausschnitt Themenkarte „Klimafunktionskarte“, die Farbgebung bzw. die unterschiedlichen Klimatope 
werden in der nachfolgenden Übersicht tiefergehend erläutert (A3-Übersichtskarte zum gesamten Untersuchungsraum 
siehe Kapitel 9.3). 
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Abbildung 68 Übersicht und Beschreibung der unterschiedlichen Klimatope, die über die Klimafunktionskarte widergespiegelt werden. Die Einteilung orientiert sich an den VDI-Klimaeigenschaften. 
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6.2. Klimaprojektionen 

Für die Inhalte der nachfolgenden Kapitel 6.2.1 bis Ka-
pitel 6.2.3 liegt die Urheberschaft beim DWD. 

 

6.2.1 Allgemein 

Es ist nicht möglich, den Einfluss des Menschen auf 
das Klima der Erde für die nächsten Jahre und Jahr-
zehnte genau zu beschreiben. Möglich sind aber An-
nahmen über den wahrscheinlichen Verlauf. Diese An-
nahmen werden in der Wissenschaft Szenarien ge-
nannt. In der Wissenschaft wurde in den letzten Jahren 
eine Vielzahl denkbarer Szenarien entwickelt, die den 
Einfluss der Menschen auf das Klima beschreiben. In 
Vorbereitung auf den 5. Sachstandsberichtes des 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
wurden vier "repräsentative" Szenarien (Repräsenta-
tive Konzentrationspfade – engl. Representative Con-
centration Pathways – RCPs) ausgewählt. Hierbei 
handelt es sich um Szenarien, die den Verlauf von 
Treibhausgaskonzentrationen und den Einfluss von 
Aerosolen (kleine Partikel in der Atmosphäre wie z.B. 
Rußflocken) gemeinsam als Strahlungsantrieb be-
schreiben. Der Begriff Strahlungsantrieb ist verein-
facht als "zusätzliche/erhöhte" Energiezufuhr für die 
Erde zu erklären. 

6.2.2 Szenarien 

Jedes Szenarium beschreibt eine mögliche Zukunft 
der globalen Wirtschaft und die damit verbundenen 
Treibhausgas-Emissionen (siehe Tabelle 8). Aber wel-
che Folgen haben diese Einflüsse auf das äußerst 
komplexe System Klima? Welche Wirkungen, Neben-
wirkungen, Rückkopplungen, verstärkenden oder ab-
schwächenden Prozesse zieht ein erhöhter Eintrag 
von Treibhausgasen in die Atmosphäre nach sich? Um 
diese Fragen zu beantworten, müssen zunächst die 
einzelnen Vorgänge bekannt sein; diese haben die 
Wissenschaftler inzwischen - mit einigen Ausnahmen 
- verstanden. 

Im nächsten Schritt wurden die Parameter und Pro-
zesse in hochkomplexen Rechenmodellen nachgebil-
det, um möglichst realistische Simulationen des Kli-
mas durchführen zu können. 

 

6.2.3 Globale und regionale Klimamodelle 

Die Parameter und Prozesse der Atmosphäre, Bio-
sphäre, Hydrosphäre und Kryosphäre werden in hoch-
komplexen Rechenmodellen nachgebildet, um mög-
lichst realistische Simulationen unseres Klimas durch-
führen zu können. Die Teilsysteme des Klimasystems 
werden häufig in eigenen Rechenmodellen abgebildet 

Tabelle 8 Übersicht und Kurzbeschreibung der RCP-Szenarien 

NAME MODELLIERGRUPPE SZENARIEN-ENTWICKLUNG 

RCP 8.5 Message (A) über 1370 ppm CO2-Äquivalent im Jahr 2100, der Strahlungsantrieb 
bleibt bis 2300 auf hohem Niveau. 

RCP 6.0 AIM (JAP) Stabilisierung des Strahlungsantriebs im Jahr 2100 bei ca. 850 ppm 
CO2-Äquivalent, danach abnehmender Strahlungsantrieb bis 2300. 

RCP 4.5 MiniCAM (USA) „moderate Entwicklung“ - Anstieg des CO2-Äquivalents bis 2100 auf 
650 ppm, der Strahlungsantrieb bleibt bei abnehmenden Emissions-
konzentrationen bis 2300 auf gleichem Niveau. 

RCP 2.6 IMAGE (NL) "Peak-Szenario" - Anstieg der Treibhausgasemissionen bis 2020 
auf ca. 490 ppm, danach konstanter Treibhausgasemission- und 
Strahlungsantriebsrückgang auf etwa 3 Wm² im Jahr 2100. Ein "po-
litisches" Szenario, in dem durch drastischen Rückgang der Emissi-
onen eine globale Erwärmung um mehr als 2°C im Jahr 2100 nicht 
überschritten wird. Das Szenario entspricht einem Ziel der Verein-
barungen von Paris. 
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und simuliert, beispielsweise in Modellen der Atmo-
sphäre, der Ozeane, der Kryosphäre (Eis- und 
Schneemodellen), der Vegetation, usw. Diese Teilsys-
tem-Modelle sind miteinander vernetzt und bilden so 
das Gesamtmodell des Klimas.  

Jedes Klimamodell besteht aus einem 3-dimensiona-
len Gitter, das jeweils den gesamten Globus um-
spannt. Für die zahlreichen Gitterpunkte muss jeweils 
eine Vielzahl von Parametern berechnet werden. 
Klimamodelle sind die komplexesten und rechenauf-
wändigsten Modelle, die es heute gibt. Der Rechen-
aufwand dafür ist so groß, dass die Rechenleistung 
der größten Computer die Anzahl und damit den Ab-
stand der Gitterpunkte der einzelnen Klimamodelle be-
stimmt. 

Klimamodelle sind in der Lage, das Klima der Zukunft 
mit Hilfe von Szenarien zu berechnen. Man spricht 
dann von einer Klimaprojektion, da hier Auswirkungen 
verschiedener Konzentrationen von Treibhausgasen 
auf das Klima untersucht werden. Die Ergebnisse sind 
daher keine Prognosen. 

Die Auflösung globaler Klimamodelle ist aufgrund von 
limitierten Computerressourcen sehr grob. Sie reicht 
nicht aus, um die Unterschiede in den Ausprägungen 
des Klimawandels einer Region der Erde (z.B. 
Deutschland) detailliert zu beschreiben. Hierfür wer-
den regionale Klimamodelle eingesetzt, deren Gitter-
punkte ein erheblich engmaschigeres Netz bilden als 
diejenigen der globalen Klimamodelle (siehe Abbil-
dung 69). 

 

Ebenso wie im globalen Maßstab gibt es auch für die 
regionale Skala eine Reihe von Klimamodellen. Sie 
gehen alle von den Ergebnissen der globalen 
Klimamodelle aus. Verwendet werden zwei unter-
schiedliche Ansätze, um die Auswirkungen eines ver-
änderten Weltklimas auf die klimatischen Verhältnisse 
beispielsweise in Deutschland möglichst genau zu be-
schreiben. Zu der ersten Gruppen gehören die nume-
risch-dynamischen Klimamodelle (RCM, regional cli-
mate models), die für einen kleinen Ausschnitt der 
Erde (z.B. Europa) räumlich und zeitlich höher aufge-
löste Simulationen rechnen. Die zweite Gruppe um-
fasst die Empirisch-Statistischen Downscaling Metho-
den (ESD). Hier wird eine Vielzahl an verschiedenen 
statistischen Ansätzen genutzt, um den Übergang von 

der großräumigen In-
formation der Ergeb-
nisse der globalen 
Klimamodelle hin zu 
der lokalen Information 
zu ermöglichen. Entwi-
ckelt werden regionale 
Klimamodelle durch 
nationale Wetter-
dienste, Forschungs-
einrichtungen und Uni-
versitäten. 

Um die Vorgehenswei-
sen und Ergebnisse 

vergleichbar zu gestalten, wurde vom World Climate 
Research Programme (WCRP) mit dem Projekt 
CORDEX (Coordinated Regional Climate 
Downscaling Experiment) eine entsprechende Koordi-
nation aufgebaut. Für Europa liegen aktuell Simulatio-
nen mit einer räumlichen Auflösung von 50 und 
12,5 km vor. 

Klimamodelle liefern keine Klima-Prognosen, sondern 

lediglich Klima-Projektionen. Das heißt, sie liefern Aus-

sagen darüber, wie sich das Klima unter den im Modell 

enthaltenen Voraussetzungen verändert, also auch, 

was passiert, wenn sich der Mensch so verhält, wie es 

im Szenarium beschrieben ist. 

 

  

 

Abbildung 69 Beispiel für die ergebnisbezogenen Auswirkungen bei der Änderung der Gitter-
netzdichte. 
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6.2.4 Auswertung der Klimawandelszenarien 
RCP4.5 & RCP8.5 mit unterschiedlichen 
Klimaparametern 

Die nachfolgenden Diagramme beschreiben die zu er-
wartenden klimatischen Veränderungen bis zur Mitte 
und bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Entsprechend 
der Klimaszenarien RCP 4.5 und RCP8.5 wurden je-
weils die 30-jährigen Mittel berechnet und verglei-
chend dargestellt. 

Die Betrachtung der Veränderungen der Durch-
schnittstemperatur (Abbildung 70) zeigt für Ebers-
walde einen signifikanten Anstieg der Durchschnitts-
temperaturen zwischen Mitte und Ende des Jahrhun-
derts für die Wintermonate Dezember und Januar. Hier 
beträgt die maximale Temperaturdifferenz 4 °C. Aber 
auch in den Monaten September, Oktober und Novem-
ber beträgt die maximale Temperaturdifferenz 3 °C. 
Damit wird ein klarer Trend, hin zu milderen (und in 
Teilen nässeren) Wintern deutlich. 

Im Kontext der sommerlichen Hitzebelastung ist je-
doch nicht nur die Veränderung der monatlichen 
Durchschnittstemperatur bedeutsam, sondern auch 
wie stark die Veränderungen der sogenannten Ereig-
nistage, wie „Sommertage“, „Heiße Tage“ und „Tro-
pennächte“ ausfallen.  

Die in Abbildung 71 und Abbildung 72 dargestellten 
Vorkommen von Sommertagen und heißen Tagen ver-
deutlichen ein interessantes Bild im Vergleich beiden 
ausgewerteten RCP-Szenerien 4.5 & 8.5. Während im 

gemäßigten RCP4.5 Szenario die Anzahl der Som-
mertage und heißen Tage die des aktuellen Trend 
Szenarios RCP8.5 im Juni bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts deutlich übersteigen, kehrt sich diese Ent-
wicklung in den Monaten August und September na-
hezu um. Die Belastungen im Sommermonat Juli ver-
ändern sich dagegen im Vergleich der Szenarien zur 
Mitte wie auch zum Ende dieses Jahrhunderts nur ge-
ringfügig. Eine zusätzlich gravierende Veränderung 
zeigt sich im Anstieg der Anzahl der zu erwartenden 
Tropennächte, in den die Minimaltemperatur in der 
Nacht im (thermisch unbelasteten) Außenraum nicht 
unter 20 °C absinkt. Abbildung 73 verdeutlicht einen 
starken Anstieg bereits im Juni in beiden Szenarien bis 
zum Ende des Jahrhunderts. Die Monate Juli und Au-
gust zeigen die gravierenden Veränderungen des ak-
tuellen Trends, so dass, gegenüber der Mitte dieses 
Jahrhunderts, von einer Zunahme der durchschnittli-
chen Anzahl der Tropennächte von 2,4 im Juli und 2,5 
im August auszugehen ist. Zudem lässt sich auch das 

Auftreten von Tropennächten im September beobach-
ten. Insbesondere der Anstiegt der Tropennächte ist 
ein wichtiges Indiz für das Auftreten von länger andau-
ernden Wärmeperioden oder Hitzewellen, in denen ein 
signifikanter Anstieg der hitzebedingten Mortalität zu 
erwarten ist. 

 

 

Abbildung 70 Darstellung der Durchschnittstemperaturen im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-Szenarien 4.5 und 
8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

RCP 4.5 2021 - 2050 1 2 5 10 14 18 19 19 15 11 6 2

RCP 4.5 2071 - 2100 2 3 6 11 15 18 20 19 16 11 6 2

RCP 8.5 2021 - 2050 0 2 5 10 14 17 19 18 15 10 6 2

RCP 8.5 2071 - 2100 4 4 8 12 16 18 21 20 17 13 9 6
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Abbildung 71 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Sommertage im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-Sze-
narien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 (Die Darstellung visualisiert ausschließlich die 
Monate April bis Oktober in denen Sommertage auftreten) 

 

Abbildung 72 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Heißen Tage im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-
Szenarien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 (Die Darstellung visualisiert ausschließlich die 
Monate Mai bis September in denen Heiße Tage auftreten) 

Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

RCP 4.5 2021 - 2050 0,4 3,3 9,1 10,5 11,4 3,6 0,2

RCP 4.5 2071 - 2100 0,7 4,2 9,2 14,3 10,8 4,4 0,2

RCP 8.5 2021 - 2050 0,6 3,5 8,3 11,5 9,5 3,2 0,0

RCP 8.5 2071 - 2100 0,9 4,3 8,0 14,5 14,2 5,0 1,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

D
U

R
C

H
SC

H
N

IT
T

LI
C

H
E

 A
N

ZA
H

L 
D

E
R

 

SO
M

M
E

R
T

A
G

E

Mai Jun Jul Aug Sep

RCP 4.5 2021 - 2050 0,0 1,5 3,0 2,5 0,7

RCP 4.5 2071 - 2100 0,2 2,3 4,1 2,2 0,8

RCP 8.5 2021 - 2050 0,2 1,6 2,8 2,0 0,5

RCP 8.5 2071 - 2100 0,4 1,7 4,1 3,5 0,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

D
U

R
C

H
SC

H
N

IT
T

LI
C

H
E

 A
N

ZA
H

L 
D

E
R

 

H
E

IS
SE

N
T

A
G

E



Klimatischer Bestand und Szenarien 
 

59 

 

 

 

 

Abbildung 73 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Tropennächte (mit einer Minimumtemperatur nicht unter 20 °C) 
im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-Szenarien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 
(Die Darstellung visualisiert ausschließlich die Monate Mai bis September in denen Tropennächte auftreten) 
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RCP 4.5 2021 - 2050 0,0 0,3 0,8 0,7 0,0

RCP 4.5 2071 - 2100 0,0 0,9 1,9 0,8 0,1

RCP 8.5 2021 - 2050 0,0 0,3 1,3 0,5 0,0

RCP 8.5 2071 - 2100 0,1 0,8 3,7 3,0 0,3
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7. Zukünftige Planungen 

7.1. Planungshinweiskarte 

Die Planungshinweise werden in der Planungshin-
weiskarte als Punktsymbole dargestellt. Dabei be-
schreiben sie jedoch nicht nur einen einzelnen Punkt, 
sondern stehen für einen Bereich bzw. ein Gebiet. 
Dabei kann der Bezugsraum der Planungshinweise 
variieren. Für eine dezidiertere Abgrenzung einzel-
nen Planungshinweise dienen die unterschiedlichen 
Themenkarten sowie die Klimafunktionskarte.  

Im Rahmen der Stadtklimaanalyse Eberswalde stellt 
die Planungshinweise eine wichtige Grundlage für 
ein gesamtstädtisches Klimaanpassungskonzept 
dar. Die aufgeführten Planungshinweise sind in die 
Kategorien „sehr hoch / sehr stark“ und „hoch / stark“ 
eingeteilt (Abbildung 74). 

Die Räume mit Planungshinweisen sollten im Kon-
text der städtebaulichen Entwicklung als klimatisch 
"sehr sensibel" und "sensibel" eingestuft werden. 
Entsprechend der vorliegenden Planungshinweise, 
sollte geprüft werden, inwieweit die Entwicklung ei-
nes Raums den Planungshinweisen entgegensteht. 
Ergänzend verorten Ungunstbereiche defizitäre 
Räume (in roter Symbolik dargestellt), die einer kli-
matischen Aufwertung bedürfen. 

Planungshinweise mit "sehr hoher / sehr starker" kli-

matischer Bedeutung: 

Diese Räume besitzen ein wichtiges klimatisches 
Charakteristikum und haben eine besondere Bedeu-
tung für die eigentliche Fläche und für den umliegen-
den Raum, oder aber auch für den weiteren Sied-
lungsraum.  

Planungshinweise "hoher / starker" klimatischer Be-

deutung: 

Diese Räume besitzen ein ebenfalls wichtiges klima-
tisches Charakteristikum, sind jedoch in ihrer Umge-
bungswirkung bzw. in ihrer positiven (oder negati-
ven) Wirkung auf die Umgebung geringer einzustu-
fen als Planungshinweise mit „sehr hoher / sehr star-
ker“ klimatischer Bedeutung. 

 

 

 

 

Abbildung 74 Legende der Planungshinweiskarte mit 
Einteilung der Planungshinweise untergliedert in Pla-
nungshinweise "sehr hoher / sehr starker" und "hoher / 
starker" klimatischer Bedeutung 
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7.2. Maßnahmen- und Handlungsempfeh-
lungen 

Die Planungshinweise wurde für den gesamten Un-
tersuchungsraum der Stadt Eberswald erstellt. Ent-
sprechend findet sich in Kapitel 9.3 die Planungshin-
weiskarte für die Gesamtstadt. Abbildung 75 stellt 
den Detailausschnitt für den gewählten Innenstadt-
bereich dar. In der genaueren Betrachtung werden 
mehrere Aspekte deutlich, die sich typisch für den 
städtisch Raum der Stadt Eberswalde darstellen. 

Es zeigt sich, dass Eberswalde auch in den verdich-
teten Innenstadtbereiche über wichtige klimatische 
Ausgleichspotentiale verfügt, die der nächtlichen 
Überwärmung der Stadt bzw. des dortigen Sied-
lungsraums entgegenwirken. Dabei handelt es sich 
primär um die stark durchgrünten Innenhofsituatio-
nen, die klimatisch sehr positiv zu bewerten sind. Ne-
ben ihrer stadtklimatischen Wirkung dienen sie auch 
als lokale kleinklimatische Ausgleichsräume, mit der 
Einschränkung, dass diese öffentlich meist nicht zu-
gänglich sind. Gleichzeitig erkennt man innerhalb der 
gesamten Detailbetrachtung Räume mit erhöhter 
baulicher Dichte (Dunkelrosa dargestellt). Hier weist 
der östliche Bereich der Detailbetrachtung eine hö-
here Belastung auf, da hier die Räume erhöhter 

baulicher Dichte flächendeckender auftreten, gleich-
zeitig besitzen diese Bereiche geringere klimatische 
Ausgleichspotentiale. 

Der „Park am Weidendamm“ stellt aufgrund seiner 
Lage sowie seiner offenen und unversiegelten Cha-
rakteristik eine bedeutsame klima-ökologische Flä-
che im Siedlungsraum dar. Durch seine Nähe zu den 
südlichen Waldflächen und der der Lage im verdich-
teten Siedlungsraum besitzt der Park neben dem kli-
matischen Aspekt auch eine besondere Bedeutung 
im Kontext der Biodiversität inklusive der Vernetzung 
der innerstädtischen Vegetationsräume, auch über 
den weiteren Verlauf der „Schwärze“, bis hin zu den 
vegetationsdominerten Flächen entlang des „Finow-
kanals“. 

Im westlichen Randgebiet der Detailbetrachtung sind 
Räume mit defizitärer Kaltluftversorgung vorhanden. 
In diesem Kontext ist es zudem von besonderer Be-
deutung, dass die dargestellten Durchlüftungspoten-
tiale entlang des „Finowkanals“, der „Eisenbahn-
straße (B167)“ sowie entlang der „Rudolf-Breit-
scheid-Straße“ und im Verlauf der „Schwärze“ geför-
dert werden, damit am Tag wie aber auch in der 
Nacht ausreichend Durchlüftungspotentiale vorhan-
den sind, um den innerstädtischen Siedlungsraum 
ausreichend zu durch- / belüften. 

 

Abbildung 75 Detailausschnitt Themenkarte „Planungshinweiskarte“, die klimatischen Gunst- und Ungunsträume 
werden im Kontext ihrer klimatischen Schwerpunktsetzung als Piktogramme dargestellt. (A3-Übersichtskarte zum 
gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 
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8. Zusammenfassung 

Die vorliegende Stadtklimaanalyse der Stadt Ebers-
walde stellt einen wichtigen Grundlagenbaustein für 
zukunftsgerechte und damit auch klimaangepasste 
Stadtentwicklung dar. Aufbauend auf der Stadtklima-
analyse ist es möglich im Rahmen eines Klimawan-
delfolgenanpassungskonzeptes räumlich dezidierte 
Aussagen zu treffen und Handlungsmöglichkeiten 
sowie -bedarfe abzuleiten. 

Auf Grundlage der modernen Geoinformation und 
der Verwendung standardisierter, auf landes- und 
Kommunalebene verfügbaren (Geo)daten sind die 
erstellten (klimatischen) Themenkarten für die Stadt 
Eberswalde reproduzierbar, so das auch zukünftig 
eine Fortschreibung der Stadtklimaanalyse im Allge-
meinen aber auch eine Fortschreibung einzelner the-
matischer Aspekte, wie z.B. der Durchgrünung des 
Stadtgebietes möglich sind. 

Ein besonderer Mehrwert der Stadtklimaanalyse 
Eberswalde liegt in den bereits angesprochenen 
Themenkarten, die für sich selbst stehend im Pla-
nungsalltag genutzt, und bei der Beantwortung nicht 
ausschließlich klimatischer Fragestellungen heran-
gezogenen werden können. Gleichzeitig unterstüt-
zen diese Themenkarten das Verständnis und die 
Nachvollziehbarkeit der auf diesen Karten aufbauen-
den Klimafunktionskarte und Planungshinweiskarte. 
Die Klimafunktionskarte visualisiert die thermischen 
und dynamischen Aspekte des Stadtklimas in Form 
von Klimatopdarstellungen. Dabei liegt ein Vorteil ge-
genüber der punktuellen (lokalen) Expertise auf der 
flächendeckenden Beschreibung und Einteilung des 
Untersuchungsraums. Die Planungshinweiskarte 
dient dazu, die primären (klimatisch) defizitären und 
handlungsbedürftigen Räume und Gebiete mit Hilfe 
von Planhinweisen darzustellen. Dabei kanalisiert 
die Planungshinweiskarte die primären Ungunst- und 
Gunstbereiche der Stadt, um sie mit Planungshinwei-
sen zu belegen, die im Kontext der zukünftigen 
Stadtentwicklung von besonderer Bedeutung sind. 

In der Gesamtbetrachtung der Stadt Eberswalde ist 
der Siedlungsraum eingebettet in umgebende Wald-
strukturen, die den Großteil des Außenbereichs 

ausmachen. Nur im Osten und Südosten grenzen 
großräumige Offenlandstrukturen an den Siedlungs-
raum. Diese Offenheit des Geländes in Kombination 
mit der vorherrschenden Topographie erhöht die kli-
matische Bedeutung dieser Flächen vor dem Hinter-
grund der nächtlichen Kaltluftproduktion und des bo-
dennahen Kaltlufttransportes. Insgesamt ist der 
Großteil des Siedlungsraums stark durchgrünt. Im 
Schnitt liegt der Anteil der Flächendurchgrünung auf 
Flurstücksebene bei 50,6 %. Dabei stellen der Stra-
ßenraum mit 29,1 % sowie öffentliche Plätze mit 26,6 
% die im Siedlungsraum am schwächsten durch-
grünten Bereiche dar. 

In der Betrachtung des städtischen Wärmeinseleffek-
tes zeigt sich, dass Eberswalde, unter anderem auf 
Grund seiner bauhistorischen lang gezogenen Stadt-
morphologie, geringer durch die nächtliche städti-
sche Überwärmung beeinflusst wird, als Städte ver-
gleichbarer Größe (bezogen auf die Einwohnerzah-
len). Entsprechend gering ist die Ausprägung der 
städtischen Räume, in denen das Auftreten einer 
Tropennacht, während der warmen und heißen Som-
mermonate wahrscheinlich ist.  

Die Klimatopbewertung der Klimafunktionskarte stellt 
eine zusammenfassende Analyse und Bewertung 
der unterschiedlichsten Themenkarten dar. Dabei 
zeigt sich in der Untersuchung das Ausbleiben des 
stärksten Überwärmungsklimatops, da die stadtmor-
phologischen Charakteristika einer hochversiegelten 
und stark überbauten Innenstadt sich nur in Teilen im 
Stadtbild wiederfindet. Damit erwächst aus der klima-
tisch positiven Gesamteinschätzung der Stadt Ebers-
walde die Notwendigkeit die stadtklimatischen Be-
lange in der zukünftigen städtebaulichen, politischen 
und strategischen Entwicklung der Stadt Eberswalde 
zu berücksichtigen. 

Neben der Klimafunktionskarte und den unterschied-
lichen (klimatischen) Themenkarten stellt die Pla-
nungshinweiskarte das abschließende Planungs-
werk der Stadtklimaanalyse Eberswalde und damit 
auch eine wichtige Grundlage für die zukünftige stra-
tegische Ausrichtung der Stadt- und Landschaftspla-
nung in Eberswalde dar.  
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9. Anhang 

9.1. Glossar 

BEGRIFF BEDEUTUNG 
Absorption wellenlängenabhängige Wechselwirkung zwischen Strahlung und Molekülen, bei 

welcher Strahlungsenergie in Wärmeenergie überführt wird. 
Die Absorption von Sonnenstrahlung an der Erdoberfläche ist Ursache für die un-
terste Heizschicht der Atmosphäre als Energiequelle für alle atmosphärischen Be-
wegungsvorgänge. 

Aerosole Aerosole sind (meteorologisch gesehen) Bestandteile von Beimengungen der Atmo-
sphäre. Sie beteiligen sich wesentlich am luftchemischen Wirkungskomplex und 
spielen bei Strahlungsprozessen (Absorption, Streuung, Extinktion) eine wichtige 
Rolle. 

Albedo Rückstrahlvermögen diffus reflektierender (aber nicht spiegelnder) Oberflächen, an-
gegeben als Verhältnis von reflektierter zu einfallender kurzwelliger Strahlung. Eine 
Oberfläche mit einer Albedo von 0,3 z.B. reflektiert 30 % der einfallenden Strahlung 
und absorbiert 70 %. Je heller die Oberfläche, desto größer ist ihre Albedo. 

Allochthone  
Witterung 

"fremdbürtige", durch großräumige Luftströmungen bestimmte Witterung, die durch 
mehr oder weniger unperiodische Änderungen der Wetterelemente (kein ausge-
prägter Tagesgang) gekennzeichnet ist. 

Autochthone  
Witterung 

"eigenbürtige", durch lokale und regionale Einflüsse bestimmte Witterung, die durch 
ausgeprägte Tagesgänge der Lufttemperatur, der Luftfeuchte und der Strahlung ge-
kennzeichnet ist. 

Bergwind weht abends, nachts und in der Frühe. Nachts kühlt sich die Luft im Gebirge stärker 
ab als über der Ebene.  
Die vergleichsweise schwere Kaltluft fließt die Berghänge hinunter und weht zum 
Teil sehr kräftig durch die Täler hindurch. 

Bioklima Gesamtheit aller atmosphärischen Einflussgrößen auf den menschlichen Organis-
mus. Entsprechend ihrer Ausprägung und Wirkung werden sie als belastend, scho-
nend oder als Reiz empfunden. 

Calme*** nahezu windstille Gebiete (auch Kalme) 
Emission* die Abstrahlung oder Aussendung elektromagnetischer Wellen oder Teilchen als 

Strahlung, ebenso wie der Ausstoß fester, flüssiger und gasförmiger Stoffe in die 
Außenluft sowie in Wasser oder andere Umweltbereiche 

Flurwind* eine thermisch bedingte kleinräumige Ausgleichsströmung zwischen einer Stadt und 
ihrer Umgebung 

Globale Durchschnitts-
temperatur 

die über die gesamte Erdoberfläche (Land/Wasser) gemittelte Temperatur in einem 
bestimmten Zeitraum. 

Globalstrahlung die gesamte am Erdboden ankommende Sonnenstrahlung, also die Summe aus di-
rekter Strahlung und (diffuser) Himmelsstrahlung 

Hangwind* Wind, der unter dem Einfluss der Tageserwärmung an Berghängen entsteht und 
tagsüber bergaufwärts (Hangaufwind), nachts bergabwärts (Hangabwind) weht. 
Hangwinde sind in der Regel bei einer ruhigen Strahlungswetterlage besonders gut 
ausgebildet. 

Heißer Tag ein Tag, an dem das Maximum der Lufttemperatur ≥ 30 °C beträgt (früher auch Tro-
pentag). 

Hitzewelle eine mehrtägige Periode mit ungewöhnlich hoher thermischer Belastung.  
Eine Hitzewelle ist ein Extremereignis, welches die menschliche Gesundheit, die 
Ökosysteme und die Infrastruktur schädigen kann. 

Immission* Einwirkung von unmittelbar oder mittelbar durch menschliche Tätigkeit verursachte 
Emissionen auf die Umwelt. 
Zu den Immissionen gehören vorwiegend Luftverunreinigungen, Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen, Licht, Strahlen und Wärme. 
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Klimafaktoren (auch klimatologische Wirkungsfaktoren) sind Faktoren, welche die Klimaelemente 
(Temperatur, Luftfeuchte usw.) und damit das Klima eines Ortes beeinflussen. 

Kaltluftabfluss der nächtliche Abfluss von örtlich gebildeter Kaltluft, dabei wird genügend Gefälle 
vorausgesetzt - trifft insbesondere an unbewaldeten und unbebauten Hängen auf. 

Kaltluftfluss die in windschwachen, klaren Nächten hangabwärts strömende kalte Luft.  
Sie sammelt sich am Erdboden und ist dann schwerer als die wärmere Luft der Um-
gebung. Die Fließgeschwindigkeit der Kaltluft hängt von der Hangneigung, der Bo-
denrauigkeit und der Größe des Kaltlufteinzugsgebietes, das heißt, von der Größe 
des Gebietes, in dem Kaltluft produziert wird ab. 

Kaltluftstau die abriegelnde Wirkung eines Hindernisses auf einen Kaltluftfluss.  
Die Kaltluft kann sich sowohl vor orografischen Hindernissen (z.B. Hügelrücken) als 
auch vor künstlichen Hindernissen (z.B. Bauwerke, Dämme) stauen. 

Klimamodell* mathematisches Gleichungssystem welches das Klima bzw. dessen Änderungen si-
muliert. Als Variablen dienen physikalische und chemische Beziehungen. 

Klimaprojektion Analyse der Auswirkungen der menschlichen Aktivitäten auf das Klima der Erde un-
ter Nutzung von Klimamodellen. Sind in der Lage alle wesentlichen Prozesse der At-
mosphäre, Biosphäre, Hydrosphäre und Kryosphäre des Planeten, zu beschreiben. 
Mit ihnen können die beobachteten Änderungen des Klimas in der Erdgeschichte 
analysiert und nachvollzogen werden. 

Kontinentalklima Klima, welches charakteristisch für das Innere größerer Festlandsmassen ist. 
Im Allgemeinen ist das Kontinentalklima durch große jährliche und tägliche Schwan-
kungsbereiche der Temperatur, eine geringe relative Feuchte sowie mäßigen oder 
geringen, unregelmäßig fallenden Niederschlag geprägt. 

Lokalklima Klima an einem konkreten Ort.  
Es ist eingebettet in das Regionalklima und wird zusätzlich durch Relief und Flä-
chennutzung in der näheren Umgebung des Ortes bestimmt. 

Makroklima Klima, welches von großskaligen Prozessen geprägt ist 
Maritimes Klima Klima von Gebieten, die an die See bzw. das Meer angrenzen oder davon umgeben 

sind (auch ozeanisches Klima). 
Geringe Tages- und/oder Jahresgänge der Temperatur und hohe relative Luft-
feuchte sind charakteristisch für das maritime Klima. 

Mesoklima Bereich, der zwischen dem Mikroklima und dem Makroklima liegt.  
Während das Makroklima hauptsächlich von großskaligen und das Mikroklima vor 
allem von kleinskaligen, lokalen Prozessen beeinflusst ist, ist es im Mesoklima eine 
Mischung von beiden. Damit umfassen die Skalen der mesoskaligen Phänomene 
etwa eine horizontale Ausdehnung von ca. 1 bis 2000 km und eine typische Lebens-
dauer von einer Stunde bis hin zu einer Woche. Geländeform, Hangneigung und 
Beschaffung der Erdoberfläche sind dabei wichtige Parameter. 

Mikroklima mittlere atmosphärische Zustände und wiederkehrende Phänomene im mikrometeo-
rologischen Maßstabsbereich.  
Nach Orlanski (1975) werden atmosphärische Prozesse mit einer horizontalen Aus-
dehnung von wenigen Millimetern bis einigen hundert Metern der Mikroskala zuge-
ordnet. Mit Mikroklima ist damit das spezielle Klima eines Areals gemeint, das sich 
in den bodennahen Luftschichten ausbildet und stark von den vorhandenen Oberflä-
chen (Untergrund, Bewuchs, Bebauung), z.B. deren Rauigkeit und thermischen Ei-
genschaften, beeinflusst ist. 

Patch Gebietsabgrenzung. Im Kontext der vorliegenden Arbeit, ist der Patch eine Flä-
chendefinition für die Rauigkeitsberechnungen. Dabei ist jedes Patch ein Voronoi 
Polygon, d.h. jeder Punkt innerhalb eines Patches liegt näher an dessen Mittelpunkt 
bzw. den darin befindlichen Gebäuden als zu einem Gebäude oder Mittelpunkt ei-
nes anderen Patches. 

Rauigkeit*** (auch Rauheit) bezeichnet die Unebenheit von Oberflächen 
Regionalklima eng verwandt mit der Begrifflichkeit Mesoklima.  

Dabei sind Phänomene mit sehr ähnlichen Raum- und Zeitskalen gemeint, die durch 
sowohl groß- als auch kleinskalige Prozesse beeinflusst werden, aber auch von 
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regionalen Gegebenheiten wie der Geländeform und der Landnutzung abhängen. 
Beim Regionalklima, im Gegensatz zum Mesoklima, wird deutlicher der Bezug zu 
natur- oder kulturräumlichen Klimabesonderheiten hergestellt. 

Resilienz** Die Leistungsfähigkeit eines Systems Störungen zu absorbieren, und sich in Phasen 
der Veränderung so neu zu organisieren, dass wesentliche Strukturen und Funktio-
nen erhalten bleiben. 

Retention** Rückhaltevermögen von unterschiedlichen Oberflächen für flüssiges Wasser. 
Sommertag ein Tag, an dem das Maximum der Lufttemperatur ≥ 25 °C beträgt 
Spektrale Signatur*S für eine Oberfläche typisches Verhältnis der Messwerte in mehreren Spektralberei-

chen, mit denen Unterschiede in der Reflexionscharakteristik verschiedener Oberflä-
chen erfasst werden können 

Städtische Wärmein-
sel*L 

ein typisches Merkmal des Stadtklimas welches durch die Wechselwirkung mehre-
rer unterschiedlicher Effekte hervorgerufen wird.  
Durch die starke Aufwärmung tagsüber und die eingeschränkte Abkühlung nachts 
werden die Städte im Vergleich zum Umland deutlich wärmer. 

Strahlungsantrieb*S Maß für die global gemittelten klimarelevanten Störungen des atmosphärischen 
Strahlungs- und Energiehaushaltes 

Strahlungsbilanz* Differenz zwischen Ein- und Ausstrahlung einer Fläche.  
Insbesondere terrestrische und solare Strahlung sind dabei von Bedeutung. 

Strahlungswetterlage* eine Form des Hochdruckwetters mit geringer Bewölkung und höchstens mäßigen 
Winden 

Synoptik ein Teilgebiet der Meteorologie, das in einer großräumigen Zusammenschau die 
Wetterzustände in ihrer räumlichen Verteilung und zeitlichen Änderung für einen ge-
gebenen Zeitpunkt untersucht (Analyse oder Wetterlage). 

Talwind bei Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Luft im Gebirge stärker als über der 
Ebene. Dadurch steigt die Luft nach oben und der Luftdruck sinkt über dem Ge-
birge. Zum Ausgleich beginnt die Luft unterhalb der Gipfel von außen - also durch 
die Täler - ins Gebirge einzuströmen. 

Tropennacht eine Nacht (18 bis 06 UTC), in der das Minimum der Lufttemperatur ≥ 20 °C beträgt 
Übergangsklima* beschreibt den fließenden Übergang zwischen dem maritimen Klima und dem konti-

nentalen Klima.  
Das Übergangsklima kommt überwiegend in Europa vor. Daher ist der Westen die-
ses Klimas ozeanisch geprägt, während der Osten eher kontinental beeinflusst wird 

Überwärmungsakku-
mulationseffekt*L 

während längeren Hitzeperioden kann die nächtliche Abkühlung die erhöhte tägliche 
Wärmeaufnahme von Atmosphäre und Gebäuden nicht mehr kompensieren, d.h. 
auch die Minima der nächtlichen Temperaturen steigen an 

Urban Canopy Layer Atmosphärenschicht zwischen Erdoberfläche und mittlerer Hausdachhöhe in der 
Stadt 

Vulnerabilität** der IPCC definiert Vulnerabilität als das Maß, zu dem eine Person, Region oder ein 
System gegenüber nachteiligen Auswirkungen von Klimaänderungen anfällig ist und 
nicht damit umgehen kann.  
Dabei wird die Vulnerabilität bzw. Verwundbarkeit als eine Funktion von Exposition, 
Sensitivität und Anpassungsfähigkeit verstanden. 

Wind Chill-Effekt Durch eine erhöhte Windgeschwindigkeit tritt in den Fällen eine Abkühlung im Haut-
bereich auf, in denen die Hauttemperatur über der Lufttemperatur liegt, der soge-
nannte Wind Chill-Effekt. 
Dieser Abkühlungseffekt verstärkt sich mit zunehmender Windgeschwindigkeit. 

Windstärke anhand der Auswirkungen des Windes auf die Wasseroberfläche oder auf Objekte 
an Land geschätzter Stärkewert. 
In der international vereinbarten 13-teiligen Beaufort-Skala (0 = Windstille bis 12 = 
Orkan) sind jedem Stärkewert Windgeschwindigkeitsbereiche zugeordnet. 

zyklonal Drehsinn der Luftströmung um ein Gebiet tiefen Luftdrucks (Nordhalbkugel: gegen 
den Uhrzeigersinn, Südhalbkugel: im Uhrzeigersinn) 
Außerdem die Bezeichnung für eine Wetterlage mit überwiegendem 



Anhang 
 

66 

Tiefdruckeinfluss, welche zumeist durch wolken- und niederschlagsreiches Wetter-
geschehen gekennzeichnet ist. 

Sofern nicht anders gekennzeichnet gilt als primäre Quelle das Wetterlexikon des Deutschen Wetterdienst 
(DWD) (www.dwd.de/lexikon oder www.wetterlexikon.eu). 

* Wetter-Lexikon von wetter.net - Q.met GmbH  
 (https://www.wetter.net/wetterlexikon) 

** Lexikon der Nachhaltigkeit der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 
(https://www.nachhaltigkeit.info) 

*** Duden - Bibliographisches Institut GmbH (https://www.duden.de) 

*L Enironmental Sciences Europe – Kuttler 2011 (http://www.enveurope.com) 

*S Spektrum – Lexikon der Geowissenschaften (www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften 
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Abbildung 66  Detailausschnitt Themenkarte „Klimafunktionskarte“, die Farbgebung bzw. die unterschiedlichen 
Klimatope werden in der nachfolgenden Übersicht tiefergehend erläutert (A3-Übersichtskarte zum gesamten 
Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 53 

Abbildung 67 Legende zum nachstehenden Fokusraum der Klimafunktionskarte. Die Pfeile bilden das nächtliche 
bodennahe Strömungsfeld unterschiedlicher Intensität ab. 53 
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Abbildung 68 Übersicht und Beschreibung der unterschiedlichen Klimatope, die über die Klimafunktionskarte 
widergespiegelt werden. Die Einteilung orientiert sich an den VDI-Klimaeigenschaften. 54 

Abbildung 69 Beispiel für die ergebnisbezogenen Auswirkungen bei der Änderung der Gitternetzdichte. 56 

Abbildung 70 Darstellung der Durchschnittstemperaturen im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-Szenarien 
4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 57 

Abbildung 71 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Sommertage im Jahresgang mit Monatsbezug für die 
RCP-Szenarien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 (Die Darstellung visualisiert 
ausschließlich die Monate April bis Oktober in denen Sommertage auftreten) 58 

Abbildung 72 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Heißen Tage im Jahresgang mit Monatsbezug für die 
RCP-Szenarien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 2050 und 2071 bis 2100 (Die Darstellung visualisiert 
ausschließlich die Monate Mai bis September in denen Heiße Tage auftreten) 58 

Abbildung 73 Darstellung der durchschnittlichen Anzahl der Tropennächte (mit einer Minimumtemperatur nicht 
unter 20 °C) im Jahresgang mit Monatsbezug für die RCP-Szenarien 4.5 und 8.5 in den Zeitspannen 2021 bis 
2050 und 2071 bis 2100 (Die Darstellung visualisiert ausschließlich die Monate Mai bis September in denen 
Tropennächte auftreten) 59 

Abbildung 74 Legende der Planungshinweiskarte mit Einteilung der Planungshinweise untergliedert in 
Planungshinweise "sehr hoher / sehr starker" und "hoher / starker" klimatischer Bedeutung 60 

Abbildung 75 Detailausschnitt Themenkarte „Planungshinweiskarte“, die klimatischen Gunst- und Ungunsträume 
werden im Kontext ihrer klimatischen Schwerpunktsetzung als Piktogramme dargestellt. (A3-Übersichtskarte zum 
gesamten Untersuchungsraum siehe Kapitel 9.3). 61 

Abbildung 77 Darstellung der monatlichen Durchschnittstemperatur [°C] in einer Höhe von 2 m über Grund für 
drei aufeinander folgende 30-jährige Mittel für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c). 76 

Abbildung 78 Darstellung des monatlichen Durchschnittsniederschlags [l/m²] für drei aufeinander folgende 30-
jährige Mittel für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c). 77 

Abbildung 79 Darstellung der Veränderung der Niederschlagsmengen und dem Auftreten von Extremwetterlagen 
in 10jährigen Berechnungsintervallen (Datenquelle: Station Angermünde (ID 00164)). Hierbei wird der Zeitraum 
1995 bis 2005 als Referenzzeitraum gewählt, auf den sich die nachfolgenden Zeiträume und deren prozentualen 
Abweichungen beziehen. 78 

Abbildung 80 Auswertung der Durchgrünung für das gesamte Stadtgebiet von Eberswalde entsprechen den 
primären Nutzungsklassen. 79 

Abbildung 80 Verteilung der Altersklassen über 60 Jahre im Stadtgebiet bzw. innerhalb unterschiedlicher 
Temperaturbereiche (nächtliche bodennahe Lufttemperatur an einem heißen Tag) im Stadtgebiet Eberswalde 80 

Abbildung 81 Verteilung der Altersklassen unter 4 Jahre im Stadtgebiet bzw. innerhalb unterschiedlicher 
Temperaturbereiche (nächtliche bodennahe Lufttemperatur an einem heißen Tag) im Stadtgebiet Eberswalde 81 
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9.2.3 Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1 Beispiele für typische Einflüsse (linke Spalte) und deren (Aus-)Wirkungen (rechte Spalte) im 
städtischen Raum 4 

Tabelle 2 Beispiele für Z0 und Zd für unterschiedlichen Oberflächen (nach Oke 2017). 9 

Tabelle 3 Zuordnung unterschiedlicher Höhen-Weiten-Verhältnisse zu den entspr. Strömungsregimen 11 

Tabelle 4 Zusammenstellung verschiedener Kaltluftentstehungsraten aus unterschiedlichen Studien in 
Abhängigkeit zur Art des Untergrunds (k.A. = keine Angaben). 14 

Tabelle 5 Übersicht über die vier grundlegenden Aspekte und deren Ursprung bzw. ihren Abhängigkeiten, die zur 
Bewertung der Klima-funktionen herangezogen werden. 17 

Tabelle 6 Übersicht der zeitlichen und saisonalen Grenzen der Winddatenauswertung 29 

Tabelle 7 Übersicht zu den erstellten Zeitschnitten der Kaltluftsimulation, die fett geschriebenen Schnitte werden 
nachfolgend abgebildet. Alle Zeitschnitte finden sich außerdem in Kapitel 9.3 46 

Tabelle 8 Übersicht und Kurzbeschreibung der RCP-Szenarien 55 

Tabelle 9 Diagrammübersicht Anhang 75 

 

9.2.4 Datenverzeichnis 

DATEN QUELLE STAND BEZUGSSYSTEM 

City GML 

Stadtgebiet Eberswalde 

LGB Landesvermessung 
und Geobasisinformation 
Brandenburg 

2022 

EPSG: 25833 

Digitales Basis-Land-
schaftsmodell (Basis-
DLM) 

Stadtgebiet Eberswalde 

2021 

Digitales Geländemodell 
(DGM) 

Stadtgebiet Eberswalde 

2019 

Digitales Geländemodell 
(DGM) 

Umgebung Eberswalde 

2019 

Digitale Orthofotos 
(RGBI) 

2019 

Stadtentwicklungsvorha-
ben 

Stadt Eberswalde 2022 

Bevölkerungsdaten Stadt Eberswalde / Ein-
wohnermeldeamt 

2021 
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9.3. Diagramme, Karten und Planwerke 

Tabelle 9 Diagrammübersicht Anhang 

NR. DIAGRAMM SEITE 

1 Darstellung der monatlichen Durchschnittstemperatur 25 

2 Darstellung des monatlichen Durchschnittsniederschlags 26 

3 Darstellung der Veränderung der Niederschlagsmengen und dem Auftre-
ten von Extremwetterlagen in 10jährigen Berechnungsintervallen 

28 

4 Auswertung der Durchgrünung für das gesamte Stadtgebiet von Ebers-
walde entsprechen den primären Nutzungsklassen 

45 

5 Anzahl der im Untersuchungsraum wohnenden Personen unterschiedli-
cher Altersklassen, die in der Nacht eines "Heißen Tages" durch thermi-
sche Belastung betroffen sind 

51 
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Abbildung 76 Darstellung der monatlichen Durchschnittstemperatur [°C] in einer Höhe von 2 m über Grund für drei aufeinander folgende 30-jährige Mittel für die Stadt Ebers-
walde (DWD 2022c). 
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Abbildung 77 Darstellung des monatlichen Durchschnittsniederschlags [l/m²] für drei aufeinander folgende 30-jährige Mittel für die Stadt Eberswalde (DWD 2022c). 
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Abbildung 78 Darstellung der Veränderung der Niederschlagsmengen und dem Auftreten von Extremwetterlagen in 10jährigen Berechnungsintervallen (Datenquelle: 
Station Angermünde (ID 00164)). Hierbei wird der Zeitraum 1995 bis 2005 als Referenzzeitraum gewählt, auf den sich die nachfolgenden Zeiträume und deren prozentu-
alen Abweichungen beziehen. 
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Abbildung 79 Auswertung der Durchgrünung für das gesamte Stadtgebiet von Eberswalde entsprechen den primären Nutzungsklassen. 
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Abbildung 80 Verteilung der Altersklassen über 60 Jahre im Stadtgebiet bzw. innerhalb unterschiedlicher Temperaturbereiche 
(nächtliche bodennahe Lufttemperatur an einem heißen Tag) im Stadtgebiet Eberswalde 

2,07%
0,56%

5,81%

17,07%

32,40%

42,08%

Prozentuale Verteilung der über 60-Jährigen Einwohner (Gesamtzahl 13711) in Gebieten 
mit unterschiedlichen nächtlichen Lufttemperaturen

15 °C 16 °C 17 °C 18 °C 19 °C 20 °C
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Abbildung 81 Verteilung der Altersklassen unter 4 Jahre im Stadtgebiet bzw. innerhalb unterschiedlicher Temperaturbereiche 
(nächtliche bodennahe Lufttemperatur an einem heißen Tag) im Stadtgebiet Eberswalde 

 

  

0,66%

7,55%

25,06%

32,95%

33,78%

Prozentuale Verteilung der unter 4-Jährigen Einwohner (Gesamtzahl 1791) in Gebieten mit 
unterschiedlichen nächtlichen Lufttemperaturen
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NR. (THEMEN)KARTE KATEGORIE 

1 Hangneigung- und Hangrichtung 

Topographische Analysen 

2 Landnutzung 

3 Blue-Spot-Map (Allgemein - Starkregengefahrenkarte) 

4 Blue-Spot-Map (Event - Starkregengefahrenkarte) 

5 Blue-Spot-Map (Tiefe - Starkregengefahrenkarte) 

6 Räumliche-bauliche Offenheit (Sky-View-Faktor) 

Bebauungs-Analysen 7 Gebäudevolumendichte 

8 Grundflächen- und Geschossflächenzahl 

9 Vegetationserfassung 
Vegetations-Analysen 

10 Durchgrünung des Siedlungsraums 

11 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (15 Minuten) 

Klimatische Analysen 

12 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (30 Minuten) 

13 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (1 Stunde) 

14 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (2 Stunden) 

15 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (3 Stunden) 

16 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (4 Stunden) 

17 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (5 Stunden) 

18 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (6 Stunden) 

19 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (7 Stunden) 

20 Nächtliche Kaltluftschichtdicke & bodennahes Strömungsfeld (8 Stunden) 

21 Bodennahe nächtliche Lufttemperatur (städtischer Wärmeinseleffekt) 

22 Vulnerabilität Altersgruppe unter 4 Jahre 

23 Vulnerabilität Altersgruppe über 60 Jahre 

24 Klimafunktionskarte Klimatischer Bestand 

25 Planungshinweiskarte Planungsempfehlung 
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