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Zusammenfassung 
Tei!1: 
Die säkutaren Beobachtungsreihen von Sonnenscheindauer 1886-1990 und Bewöikung von 
1864-1990 werden publiziert. Dabei kann die Homogenisierung bei der Sonnenscheindauer 
anhand der Originatstreifen, aus Para!te!registrierungen und Vergleich mit einem empfindli
cheren Gerät bereinigt wereden. FQr die Perioden 1886-1907 und 1908-1929 werden Korrek-
turtabeüen pubüziert. Die Bewotkungsbeobachtungen sind durch Schuiung von einem Beob
achter zum nächsten auch vergieichbar. Die Addition von Sonnenscheindauer in Prozent der 
möglichen und der Bewöikung in Prozent der Himmetsftäche iässt vermuten, dass auch die 
Bewotkungsbeobachtungen im Rahmen von +, - 2% der Jahresmitte! homogen sind- und ent
sprechend auch die Sonnenscheindauer. Ein klimatischer Trend lässt sich aus dieser Beob
achtungsreihe nicht abiesen- wohl aber Qberiagern sich den erhebüchen Schwankungen von 
Jahr zu Jahr auch systematische Abweichungen Ober mehrere Jahre, deren Ursache im Teii 
i! nachgegangen wird. 
Tei! 2: 
Die Ober 100jährige homogenisierte Reihe der Sonnenscheindauer von Base! zeigt eine über
raschende Ausgegüchenheit. Wohl fäiit in den letzten 30 Jahren im Frühting ein stetiger Rück
gang der Werte aut; aber in etwa demsetben Masse nehmen jene vom Herbst seit 50 Jahren 
zu. Wie in Kap. 3 nachgewiesen werden kann, tassen sich beide Trends durch synoptische 
Fakten erklären. - Die Verhältnisse von Base) sind sehr gut mit denen von Freiburg i. Br. ver
gleichbar (vorhanden seit 1931), sowohl was die Jahres- als auch Jahreszeitenmitte! betrifft. 
Mit Hüte der Witterungstagenstatistik nach M. Schüepp für den schweizerischen Atpenraum 
(ab 1945) iässt sich für den Oktober eine enge Korretation zwischen Sonnenscheindauer und 
Antizyktonatlägen berechnen. Da es im November auch am Juranordfuss oft Nebet oder Hoch
nebet hat, wird eine negative Korretation zu den zyktonaten Wettertagen signifikanter. Die Ge-
genüberstettung der übergreifenden Monatssummen mit denen der Anzaht Tage von trüb-reg
nerischer Witterung (im abfattenden Massstab aufgetragen) zeigt auffattend paratteten Vertauf. 
- Analoges ist für den Marz zu erkennen, wobei ausser den zyktonaten Wettertagen im abfat
tenden Massslab auch die übergreifenden Zahten der heiter-trockenen Tage eingezeichnet 
sind. 
Die Tagesgänge der Sonnenscheindauer sind gemittett über besonders sonnige resp. trübe 



Monate. Letztere vertäuten woh) mehr zufätiig mit ihrem an sich niedrigen Absoiutwert sym
metrisch zum wahren Mittag, tn besonders sonnigen Monaten erkennt man im Winterhaibjahr 
am Vormittag eine Beeinträchtigung der Sonnenscheindauer durch Morgennebet und im Som
mer gegen Abend durch Quettbewötkung. Nur in ganz settenen Beispieien vertäuft der Tages
gang bei sehr hohen Absotutwerten symmetrisch zum wahren Mittag. 
Der Jahresgang wird in 365 Tagesmittetn, den sog. Singutaritäten wiedergegeben, und zwar 
für die beiden Pehoden 1943 - 1962 und 1963 -1982. Sie tassen erkennen, dass vor attem 
markante Anstiege und RQckfätte im Frühting aut wittkürtiche Daten fatten - nicht nur und ge
nau zur Zeit der Eisheitigen zum Beispiet - aber auch in wetche Pehoden die vieten trüben 
Tage im Frühting der tetzten Jahrzehnte und die sonnigen im Herbst effektiv fatten; unsere ka-
tendarische Monatseinteitung setzt da eine wittkürtiche Zäsur. 
Resume 
lere partie 
Les observations secutaires de ta duree d'insotation de ta periode 1886 -1990, ainsi que de 
ta nebutosite de ta periode 1864 -1990, sont pubtiees dans te present rapport Les bandes 
d'ensoieittement originates, des enregistrements paraiieies et tes comparaisons ä des instru
ments ptus sensibtes, ont rendu possibte une homogeneisatjon rectif iee. Les tabteaux de cor
rection sont pubties pour tes periodes 1886 -1907 et 1908 -1929. En ce qui concerne tes ob
servations de nebutosite, ettes sont egatement comparabtes, gräce aux instructions soigneu-
ses que t'observateur donne ä son successeur. La somme de ta duree d'insotation en pourcent 
de ta duree theoriquement possibte, et de ta nebutosite en pourcent de ta voüte ceieste, taisse 
supposer que tes observations de ta nebutosite sont homogenes - avec des deviations de + 2 
% par rapport aux moyennes annuettes. En consequence, cette homogenette apparait egaie
ment pour t'ensoteittement. tt est vrai qu'une tendance ciimatique n'est pas retevee par cette 
serie d'observations; d'autre part, aux variations, considerabtes d'une annee ä t'autre, sont su-
perposees des deviations systematiques de piusieürs annees. Les causes de ce fait sont ana-
iysees dans ta deuxieme partie 
2eme partie 
La serie homogeneisee de ta duree d'insotation de Bäte sur ptus de 100 ans montre un equi-
tibre surprenant. En effet, un recut marque et continu des vateurs printanieres se manifeste 
durant tes 30 dernieres annees. Or, tes vateurs d'automne augmentent dans ia m6me mesure 
depuis 50 ans. Comme it est prouve dans te chapitre 2, tes deux tendances s'exptiquent par 
des faits synoptiques. - Les eonditions de Bäte sont parfaitement comparabtes ä cettes de Fri
bourg en Brisgau (d'ou tes donnees sont disponibtes depuis 1931), concemant aussi bien tes 
moyennes annuettes que saisonnieres. 
La statistique des situations meteorotogiques, seion ta methode de M. Schüepp, concemant 
ta zone aipine suisse (depuis 1945) fait apparattre une etroite correiation pour te mois d'oeto-
bre entre ta duree d'insotation et tes situations anticycioniques. Comme, en novembre, it y a 
souvent du brouiiiard ou des stratus au pied nord du Jura, une correiation negative avec tes 
situations meteorotogiques cycioniques est pius marquee. La comparaison des sommes men-
sueties et des nombre de jours ptuvieux et brumeux (notes en degrade) fait apparaitre un pa-
raiieiisme evident. Le mois de mars presente un devetoppement anatogue, hormis cependant 
tes situations cycioniques, notees en degrade. Les vaieurs chevauchantes des jours secs et 
ensoteittes sont egatement reportees. 
Les vateurs joumatieres moyennes de ta duree d'insotation sont etabiies pour tes mois parti-
cuiierement ensoteittes, respectivement pour ies mois de brouittard. Ces derniers, avec ieurs 
vateurs absötües, sont ptutot distribues au hasard, sym6triquement par rapport au miiieu du 
jour reei. Pendant te semestre hivernat, on constate que ia duree d'insotation au cours de ta 
matinee est negaüvement inftuencee par un brouiiiard matinat et, en ete, par des formations 



de cumutus en fin d'apres-midi. Dans de rares exempies seuiement, ie cours journatier s'ecou-
ie symetriquement reiatjvement au rniüeü reei de ia journee. 
Le cours annuet est reproduit en 365 moyennes journaiieres, ou singuiarites; ce, pour ies pe
riodes de 1943 ä 1962 et 1963 ä 1982. Eiies nous permettent de reconnaitre qu'avant tout, 
des hausses et des baisses printanieres marquantes surviennent a des dates arbitraires, et 
non seuiement exactement pendant ies Saints de Giace par exempie. Eiies permettent egaie
ment de reconnaitre ä queiies dates ies joumees de brouiiiards printaniers des demieres de-
cades et ies joumees automnates ensoteittees surviennent: ia repartition des mois de notre ca-
tendrier y apptique une coupure arbitraire. 
Riassunto 
Partei 
Con ii presente iavoro vengono pubbiicate ia sehe secoiare deiie misure de! soieggiamento 
1886-1990, e queüa deüe osservazioni deüa nuvoiositä 1864-1990. in base aiie strisce origi
nal registrazioni paraiieie e paragoni con un apparecchio piü sensibüe e stato possibüe rive-
dere t'omogeneizzazione de! soieggiamento; per i! periodo 1886-1907 e 1908-1929 sono State 
aüestite deüe tabeüe di correzione. Le osservazioni deüa nuvoiositä, grazie aü'istruzione da un 
osservatore a! suo successore, sono pure abbastanza coerenti. La somma de! soieggiamento, 
in percento de! possibüe con cie!o sempre sereno, con !a nuvobsitä, in percento deüa votte 
ceieste, iascia supporre che anche i'osservazione deüa nuvobsitä sia omogenea neü'ordine 
di +2% deüa media annuaie, da cui segue che pure i! soieggiamento e attendibüe. Da questa 
serie di dati non e possibüe trovare un'evoiuzione cümatica, anche se aüe notevoti variazioni 
di anno in anno si sovrappongono deviazioni sistematiche per parecchi anni, ie cui cause ven
gono anaiizzate neüa parte 2. 
Parte 2 
La serie omogeneizzata de! soieggiamento di Basüea di öftre 100 anni mostra una sorpren-
dente uniformitä. Anche se negü uitimi 30 anni in primavera si e manifestato un continuo caio 
dei vaiori, da 50 anni in autunno essi sono in riaizo di aftrettanto. Come dimostrato ne! cap. 2, 
entrambe !e tehdenze si iasciano spiegare da fattj sinottici. Le condizioni di Basüea sono pa-
ragonabiii motto bene con queüe di Freiburg i. Br., !e cui misure sono disponibüi da) 1931, sia 
per te medie annuaii, sia per queüe stagionaii. 
Con i'aiuto deüa statistica dei regimi meteorologici di M. Schüepp per i! comprensorio aipino a 
partire da! 1945, in ottobre e possibüe ca!co!are una stretta con̂ etazione tra i! soieggiamnento 
e !e situazioni di a!ta pressione. tn novembre, quando anche a! piede nord dei Giura e spesso 
presente nebbia o nebbia aita, diventa piü significativa una con̂ etazione negativa con !e situa
zioni cicioniche. i! paragone dette somme mensiii mobiti con queüe dei giorni scuri e piovosi 
(riportati con una scaia invertita) mostra evidenti andamenti paraüeü. !n marzo succede qua!-
cosa di anaiogo quando vengono hportate, öftre !e situazioni cic!onä!i con !a scaia invertita, 
anche i va!ori mobüi dei giorni chian e asciutti Gii andamenti giornaüen de! soieggiamento 
sono mediati per i mesi particoiarmente soieggiati 0 particoiarmente poveri di soie. Quest'uiti-
mi, con dei vaiori assotuti bassi, hanno un andamento casuaimente simmetrico rispetto ai 
mezzogiorno sotare. Nei mesi moito soieggiati, durante it semestre invernaie si osserva una 
iimitazione dei soieggiamento a causa deita nebbia netie ore mattutine, mentre nei semestre 
estivo una iimitazione avviene verso sera a causa deita nuvoiositä convettiva. Soitanto in casi 
motto rari t'andamento giornatiero con vaiori assotuti aiti risufta simmetrico con ii mezzogiorno 
soiare. Per entrambi i periodi, 1943-1962 e 1963-1982, i'andamento annuate viene riprödotto 
in 365 medie giornatiere, ie cosiddette singoiaritä. Esso tascia riconoscere che gti aumenti o 
ie diminuzioni important! si manifestano soprattutto in primavera a deüe date casuaii, e non 
sottanto ad esempio per i Santi di ghiaccio. 



Summary 
Parti 
The secuiar observations of the sunshine duration 1886-1990 and cioudiness 1864 -1990 äre 
pubiished in this report. The presence of the originai sunshine cards and comparisohs bet
ween other instruments aiiowed for homogenisation of the whoie series in three periods 1886 
- 1907,1908 - 1929 and 1930 -1990. By carefui training from one observer to the next, the 
observations of cioudiness are rather homogenous, too. By addition of the sunshine duration, 
expressed in percent of the maximai possibie duration of insoiation, and the cioudiness, ex
pressed in percent of the surface of the whoie sky surface, we may conciude that even cioud 
observations have no systematjcai errors greater as 2%. No ciimatoiogica! trend appears on 
the graphs ; but on the other hand important differences from one year to the next are evident 
and even periods of severa! years with systematica! deviations are visibie, which give rise to 
the research in part ii. 
Part 2 
The over 100 years homogenized series on sunshine duration of Basie is surphsing!y weü-ba-
ianced. in fact. a marked deciination of the sphng vaiues can be observed for the iast 30 years. 
On the other hand. autumn vaiues increased to the same extent since 50 years. 
As proved in chapter 2. both trends can be expiained by synopticai facts. - The concMons of 
Basie can perfectiy be compared with those of Freiburg i. Br. (avaiiabie data since 1931). con-
cerning both yeariy and seasona! means. 
Thanks to the statistics of synoptic types after M. Schüepp for the Swiss Aipine Region (since 
1945), a narrow correiation between sunshine duration and anticycione concMons can becai-
cuiated for October. As November on the Northern Foot of the Jura is often characterized by 
mist and fog, a negative correiation towards the cycione synoptic types becomes more signifi
cant. The comparison of the running monthiy sums with those of the number of overcast and 
rainy days (reported with an inversed scaie) shows a marked paraiiei course. - Anaiogica! ob
servations can be made with regard to March, whereby - in addition to the cyicohe synoptic 
types with an inversed scaie - the running vaiues are visibie for the fair and dry days. 
The average day courses have been found for particuiariy sunny and overcast months respec-
tiveiy. The iadder - with their actuaüy iow absoiute vaiue - show probabiy rather by Chance a 
Symmetrie course reiated to the true midday. The sunshine duration in particuiariy sunny 
months during the winter semester is obviousiy affected by fog in the morning, whiistit is infiu-
enced by a cumuiiform cioudiness towards the evening in summer. There are oniy scarce ex-
empies for a symmetrica) day course with very high absoiute vatues retated to the true (so)ar) 
midday. 
The annua) course is reproduced by 365 diurnai averages, the so-caüed singuiarities, nameiy 
for the periods 1943 -1962 and 1963 -1982. They show that above aü pronounced increases 
and decreases may occur at any casua) time in sphng - not exciusivety on the )ce Saints days 
for exampie. They aiso show over the iast decades in what periods the many overcast days in 
spring and the sunny ones in autumn respectively actuaüy do appear - independentiy from our 
caiendar division. 
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1. Sonnenscheindauer und Bewöikung in Basei 
Mit Beginn von auf einheitiieher Basis reduzierbaren Beobachtungen im Jahre 17515 gehört Basei zu 
den äitesten meteoroiogischen Stationen, die zur Überprüfung mögticher säkuiarer Kiimaschwankun-
gen geeignet sind. Aiierdings beschränken sich die äitesten Beobachtungen auf Messungen von Tem
peratur ünd Luftdruck sowie Angaben über Schneefäii. Seit 1826 werden auch Gewitter notiert, seit 
1827 Tage mit Nebei, seit 1854 die Schneedecke. Erst 1864 wurde gesamtschweizerisch mit Beobach
tungen von Bewöikung, Niederschiag, reiativer Feuchte begonnen und 1886 die Registrierung der Son
nenscheindauer mit dem Campbeü-Stokes Sonnenscheinautographen; sodass für diese wichtigen Eie-
mente erst wehig über 100 Jahre tange Datenreihen voriiegen. 
Da am Observatonum noch aiie Registrierkarten der Sonnenscheindauer voriiegen, gaiten während der 
ietzten Jahre unsere Bemühungen, dieses Eiement zu homogenisieren und dann nach Gesichtspunk
ten der säkutaren Kiimatoiogie zu prüfen. Eng mit der Sonnenscheindauer verbunden ist die Bewöl
kung, ein Eiement das bis heute nur visuei! erfasst werden kann und deshaib iange ais zu subjektive 
information für säkuiare Untersuchungen ais ungeeignet gatt Da diese Beobachtungsreihe aber gut 20 
Jahre vor Beginn der Sonnenscheinregistrierung zurückreicht; soit auch dieses Eiement näher unter
sucht werden. Noch neueren Datums sind die Statistiken der Wettertagen, weiche die synoptische Si
tuation jedes Tages beschreiben ünd die eng mit dem Wetter an einem festen Ort verbunden, sind. Lei
der stehen uns in der Schweiz soiche Unteriagen in einheitiieher Form erst ab 1945 zur Vefügung. tm 
zweiten Teii dieser Pubtikation wird aber gezeigt, dass gerade die Häufigkeit gewisser Wetterlagen für 
Ktimaschwankungen in der Grössenordnung von 20 Jahren von entscheidender Bedeutung sind. Aus
sagen über die Reaiität von Ktimaänderungen können wohi erst gemacht werden, wenn ein Ktimaeter 
ment (Temperatur, Sonnenschein...) bei gleicher Wettertage innerhaib des untersuchten Zeitraumes 
kontinuiertich zu- oder abnimmt. Dies ist offensichttich mit dem Baster Beobachtungsmateriai noch nicht 
möglich. 
tn Base! ist seit 1886 ohne Unterbruch die Sonnenscheindauer mit Geräten vom Typ Campbeü-Stokes 
registriert worden. Da sowoht ah den instrumenten wie auch bei der Auswertemethode Änderungen 
stattgefunden haben und auch der Standort einmat vertegt wurde, mussten die Daten zuerst homoge
nisiert werden. Seit ca 1980 ist im schweizerischen Beobachtungsnetz ein neuartiges Gerät der Fa 
Hänni eingesetzt worden, das aber in dieser Untersuchung noch nicht berücksichtigt wird. 
1.1. Die Homogenisierung der Basier Sonnenscheindauer 1886 bis 1990 
Für die Homogenisierung wird die Sonnenscheindauer definiert ais: Zeitintervai), das ein geübter Beob
achter nach den Regein der W.M.O. No 8 TP 3 p. tX 32 - 35 (1968) mit einem Campbeü-Stokes Recor
der ermittelt; insbesondere hat in Basei Max Biderdie Auswertung mit seinen Nachfoigem Martin Kram̂  
mer und Max Baumann eingeübt. 
in Zukunft mit Einsatz der Hänni-Registriergeräte kann eine objektivere Definition gegeben werden; wo
bei ieider noch nicht die ideaie Lösung gefunden ist. Angestrebt Wird: Die Sonnenscheindauer ist die 
Zeit, während weicher die direkte Sonnenstrahtung den Betrag von 120 W/m2 überschreitet. 
1.1.1. instrumentbeschreibung 
Beim Heliograph nach Campbeti-Stokes werden die Sonnenstrahten durch eine Gtaskuge) ais Linse ge-
sammeit. Entsprechend der Bahn der Sonne am Himmet beschreibt der Brennpunkt im Laufe des Tages 
eine Linie. Bei genügender intensität brennt so die Sonne eine Spur in den tägiieh ausgewechseiten 
Kartonstreifen (AbbJ). 
Foigende Unterschiede zwischen instrument resp. Beobachter beeinftussen das Ergebnis dieser Mes
sungen: 
1) Transparenz und Präzision der Gtaskuge) in trockenem Zustand, bei Tau oder Reif 
2) Quatitätdes Registrierstreifens, Farbe, Papierart, Benetzungsgrad 
3) Lage des Registrierstreifens zum Brennpunkt 



4) Abschirmung eines Teiies der Kuge) durch Hatterung und Papierstreiten 
5) intensität der Sonnenstrahtung 
6) Ftuktuationen der Sonnenstrahtung bei intermittierender Bewöikung 
7) "Überbrennung" rund um den Brennpunkt des Sonnenbitdes 
8) Unterbruch der Registrierung wegen Bedienungsfehier des Beobachters 

Ausfühtlich sind soiche Fehterquetten untersucht worden durch: 
- J.Maurer "Der Sonnenscheinautograph " METZ. 31,193 (i914) 
- M.Bider "Über die Genauigkeit der Registrierungen des Sonnenscheinautographen Campbeü-Stokes" Archiv MetGeophBioki. B 9,199 (1958) 
- B.tkwa "Pubtication du d6poui!!ement de f'heiiographe Campbeti-Stokes" Centre Meteoroiogique Leopoidviüe-Binza, CONGO (ZAiRE) (1962) 
- Ch. Urfer-Henneberger "Vergteich der Sonnenscheindauer des Automatischen Messnetzes (ANETZ) mit den Auswertungen von Campbett-Stokes (Konventioneties Kiimanetz)" Arbeitsbericht der SMA Nr. 172, Dezember 1992, Zürich 
im Anschtuss an diese Arbeiten wird hier nur erwähnt, wie im spezieHen die Basier Messreihe 1886 bis 
1990 homogenisiert Wörden ist; wobei sich leider diese Homogenisierung auf Monatssummen be
schränken muss zur Ermitttung von Kiimaftuktuattonen dürfte dies ausreichen. 

Abb. 1: Der HeHograph Campbett-Stokes 
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1.1.2. Neu-Auswertüng 
Da aite Registrierstreifen der Campbett-Stokes Sonnenscheinautographen seit 1886 noch vorhanden 
sind, konnte unter der Voraussetzung, dass trotz Aiterung der Farbe die Spuren noch in gteicher Weise 
erkenntiich seien wie zur Zeit der Exposition, eine Kontroiiäüswertung durchgeführt werden. So wurden 
ats Test jeweiis die Streifen der Monate Februar (kurz), Juni (iang) und September(gerade) der Jahre 
1892,1893,1898,1899,1907,1908.1913,1914,1928,1929,1940,1950,1961,1970 und 1980 in ei
nem "Schneitverfahren" nochmats ausgewertet und diese Auswertungen mit den Originattabetien resp. 
den in den Annaien der MZA pubüzierten Daten vergiichen. Die Auswahl wurde so getroffen, dass je ein 
Monat der drei verschiedenen Streifen (Winter, äquinoctien, Sommer) geprüft wurden, sowie ein Jahr 
vor und ein Jahr nach vermuteten Änderungen - mindestens aber ein Jahr aus jedem Dezennium. 
Tab, 1: Vergteich" Schneitauswertüng" W.Sch mit Daten im" Schwarzen Bueh"i und Annaien MZA. 

Februar Juni September 
MZA WSch schwarz MZA WSch schwarz MZA WSch schwarz 

1892 59 54.6 59 185 172.3 185 164 154.1 164 
1893 77 72.1 78 266 252.9 270 141 131.0 141 
1898 99 93.9 101 181 168.3 1 84 234 232.1 238 
1899 137 134.4 148 199 196.6 215 117 102.6 126 
1907a 66 63.3 72 169 159.8 183 178 159.9 193 
neu 62.8 165.5 164.8 
1908a 69.1 70 238.7 240 152.5 155 
neu 81 76.4 277 261.3 179 166.2 
1913a 146.2 140 158.1 171 149.3 150 
neu 157 154.0 192 187.0 171 161.8 
1914a 99.4 101 168.2 191 149.8 148 
neu 109 106,9 207 201.3 159 155.0 
1928 125 134.4 118 228 233.6 214 153 156.3 144 
19290 137 141.2 138 207 212 8 208 249 243.5 249 
B (128) (204) 
1940 64 70.1 64 187 202.2 187 148 158.4 148 
1950 77 81.7 77 301 303.9 301 111 120.9 110 
196! 111 110.0 111 218 218.7 218 218 216.9 218 
1970 26 30.2 26 182 195.5 183 212 218.0 212 
1980 100 100.2 100 139 140.4 139 213 210.1 213 

1.2. Die Fehler bei der Messung der Sonnenscheindauer 
1.2.1. FeMerqueMen 
Trotz erhebtichen Abweichungen in einzeinen Monaten (z.B. Feb.1950) zeigt sich im wesentiichen, 
dass in der Periode 1886 bis 1907 (atter Hetiograph) Beginn und Ende der Verfärbung unterschätzt und 

*Das "schwarze Buch" enthäit die von M.Bider geordneten und teüs "reduzierten" Beobachtungen 
der meteoroiogischen Station in Base! seit 1755. 
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Verengungen der Brandspur häufig übersehen wurden.Dagegen wurde die seitiiehe Überbrennung bei 
intermittierendem Sonnensehein zu wenig beaehtet.wodureh in diesen Fätten die Sonnenscheindauer 
überschätzt wurde. Da aber die aite Giaskugei otfensichttich weniger durehiässig war ais die Heutigen, 
sind diese Werte insgesamt erhebiich zu Mein. 
1.2.2. Vergleiche zwischen "aitem" und "neuem" Heiiographen 
in der Zeit von 1907 bis 1914 waren gieichzeitig zwei Heiiographen aufgesteiit, bezeichnet ais a "ait" 
und n "neu". Es wurden aber nicht nur zwei instrumente miteinander vergiichen, sondern es wurden wei
tere Versuche gemacht mit heiien, marinebiauen und dunklen Streifen aus dünnem oder dickem Karton. 

Leider wären diese Vergteiche nicht so systematisch, dass Unterschiede der Empfindiichkeit der ver
schiedenen Streifen ermittelt werden konnten. Auch ist die Frage offen, wie stark die "heiien" Streifen 
sich in den 70 Jahren seit ihrer Exposition aufgeheiit haben, während die marinebiauen den Farbton 
kaum geändert haben dürften. 1907 wurde deshaib das "alte" instrument zu gründe gelegt; ab 1908 das 
"neue" Instrument. 1913 war die Atmosphäre wegen des Katmai-Vutkanausbruchs erhebiich getrübt. 
Deshaib wurde die Reduktion vom "alten" auf das "neue" instrument erst anhand der beiden Registrie
rungen von 1914 bei wieder normaien atmosphän'schen Verhäitnissen ermittelt. 
1.2.3. VisueHe Schätzung 
Abb. 2: Vergieich zwischen "aitem" und "neuem" Heiiographen nach W Sch. und dem Wert in den 

Annaien (MZA), aiie Angäben in zehntel Stunden. 
Zelt Jan. Feb. März 

A N MZA A N MZA A M MZA A M MZA 
4- 5 
5- 6 34 48 46 
6- 7 0 0 0 11 18 16 130 135 139 
7- 8 1 0 0 21 24 20 43 47 46 160 168 173 
8- 9 47 47 49 108 122 119 68 67 72 176 184 191 
9- 10 60 71 73 131 135 140 78 91 96 189 200 215 
10- 11 67 72 72 137 144 146 86 97 104 191 208 221 
11- 12 65 68 67 135 143 149 97 102 116 180 192 206 
12- 13 74 81 84 118 130 137 113 127 156 177 188 197 
13- 14 98 103 111 119 128 135 121 137 157 174 187 198 
14- 15 100 106 113 117 122 124 92 114 123 170 180 193 
15- 16 64 68 71 89 97 101 108 110 121 150 167 183 
16- 17 3 6 3 19 24 24 81 94 103 146 156 168 
17- 13 0 0 0 0 0 0 24 42 42 118 121 128 
18- 19 0 0 0 27 50 44 
19- 20 
Totai 579 622 643 994 1069 1095 922 1046 1152 2022 2184 2302 

hb mb hmb mb hb mb hb mb 



Zeit 

4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9- 10 
10- 11 
11- 12 
12- 13 
13- 14 
14- 15 
15- 16 
16- 17 
17- 18 
18- 19 
19- 20 

Ma! 
N MZA 

Jun! 
A N 

o 
21 
54 
66 
82 
93 
96 
99 
103 
96 
88 
87 
72 
59 
22 

1 
39 
62 
70 
86 
98 
105 
107 
114 
106 
102 
94 
82 
72 
49 

1 
38 
60 
72 
90 
102 
116 
119 
125 
119 
108 
100 
87 
78 
46 

0 
25 
81 
106 
114 
128 
113 
131 
129 
145 
173 
174 
154 
149 
60 
0 

16 
71 
92 
116 
122 
146 
123 
141 
147 
158 
188 
189 
169 
164 
132 
39 

MZA 
TO 
68 
94 
120 
124 
149 
124 
150 
150 
167 
194 
205 
171 
171 
130 
38 

Juü 
M MZA 

August 
A N MZA 

0 
36 
114 
129 
129 
135 
140 
154 
142 
134 
126 
128 
126 
108 
61 
0 

7 
77 
119 
145 
146 
155 
153 
166 
155 
143 
137 
137 
138 
117 
82 
17 

5 
69 
121 
143 
147 
161 
157 
174 
158 
153 
145 
137 
140 
124 
93 
14 

0 
33 
96 
132 
168 
175 
188 
192 
188 
186 
191 
186 
164 
124 
39 
0 

0 
54 
99 
135 
168 
181 
197 
187 
191 
197 
191 
195 
170 
133 
67 
2 

0 
50 
96 
139 
171 
186 
196 
195 
193 
194 
196 
192 
173 
135 
69 
0 

Tota! 1038 1187 1261 1682 2013 2065 1672 1896 
ftmb mb hmb mb hb mb 

2062 2167 2185 
hb mb 

Ze!t 

4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9- 10 
10- 11 
11- 12 
12- 13 
13- 14 
14- 15 
15- 16 
16- 17 
17- 18 
18- 19 
19- 20 

Sept. 
A M MZA 

Okt. 
A N MZA 

MOv. 
A M MZA 

Dez. 
A M MZA 

0 
30 
85 
104 
137 
145 
154 
162 
157 
159 
156 
136 
73 
0 

0 
25 
80 
109 
148 
153 
156 
168 
168 
169 
160 
139 
75 
0 

0 
23 
82 
105 
150 
157 
159 
179 
177 
173 
167 
143 
72 
1 

3 
46 
94 
124 
97 
117 
98 
101 
96 
112 
88 
5 

5 
48 
98 
132 
104 
125 
111 
109 
104 
116 
93 
18 

4 
48 
102 
136 
104 
128 
118 
113 
102 
117 
91 
14 

0 
2 
35 
65 
75 

106 
115 
98 
68 
11 

0 
1 
34 
70 
88 
116 
120 
129 
115 
86 
13 

0 
1 
33 
73 
89 
122 
126 
130 
122 
83 
9 

0 
47 
90 
90 
107 
96 
74 
65 
51 
1 

0 
51 
94 
113 
114 
110 
93 
96 
66 
0 

0 
49 
93 
117 
124 
117 
100 
94 
69 
0 

Tota! 1496 1550 1588 
hb mb 

981 1063 1077 
hb mb 

675 773 788 
hb mb 

621 737 
mb 

763 

Farben: hb = he!!b!au, hmb = he!!-marirteb!au, mb = marirtebtau 

Es zeigt sich, dass das neue instrument wesentiich empfindticher ist, besonders in den Sommermona
ten. Wie beim atten instrument werden bei intermittierendem Sonnenschein die seitiichen Überbrennun-
gen zu wenig berücksichtigt. 
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1.2.4. Verfeinerte Auswertemethode 
Ein neuer Wechsei tritt 1929 ein, wo die Station vom Bernouiiianum auf St Margrethen veriegt wird.Da 
an beiden Aufsteiiungsorten darauf geachtet wurde, dass der Horizont möglichst frei sei, ergeben sich 
diesbezügiich kaum Unterschiede in der Registrierung. Zu beachten ist, dass Messungen des Ang-
ström'schen Trübungskoeffizienten in den Jahren 1977 und 1978 beim aiten Aufsteilungsort mit 0.120 
einen um 0.030 höheren Wert ergaben ais am Observatorium. Diese Differenz dürfte aber 1929 noch 
Meiner gewesen sein. Erst ab einer Höhe der Sonne von mehr ais 30 über dem Horizont ist die Strah-
iung intensiv genug, um eine Spur in den Registnerstreifen einzubrennen. Durchschnittlich verstreichen 
bei woikeniosem Wetter nach M.Bider 1) zwischen astronomischem Sonnenaufgang und Beginn der 
Brennspur 42min und zwischen Ende der Brennspur und dem astronomischen Sonnenuntergang 
39min; totai aiso 81 min ! Einzig bei Sonnenaufgang im Sommer besteht der Verdacht, dass in gewissen 
Jahren hochragende Äste von Bäumen im Margarethenpark die Sonnenregistrierung um Weniges ver
kürzt haben köhnten.Gteichzeitig wird von 1929 an die Auswertung verfeinert und Max Bider bemüht 
sieh; die Vorschritten des Deutschen Wetterdienstes, der O.M.!. später O.M.M. mögiichst genau einzu
halten. Dazu helfen die Paraiieiregistrierungen mit dem Hetiograph nach Maurer, der von 1917 bis 1940 
im Betrieb ist. Dank der viel besseren zeitüchen Auflösung beim Maurergerät kann das Phänomen der 
"Überbrennung" beim Campbeü-Stokes Heiiographen genau geprüft werden (M.Bider "Ober die Genau
igkeit der Registrierungen des Sonnenscheinautographen" Archiv Met.Geoph.Biok!. B, p !99-230 
(1958). Es resuitieren 3 Bezugstabeiten, denn beim Maurergerät kann man unterscheiden zwischen 
"gebrannten" Spuren ab einer Sonnenintensität von 0.40 cai/cm2min = 320 W/m2 und igebieichten" 
Spuren ab einer Sonnenintensität von 0.20 cai/cm2min= 160 W/m2. Beim neuen Campeü-Stokes kann 
mit einer Empfindiichkeitsschweüe von ca 0.30 cai/cm2min = 240 W/m2 gerechnet werden, weiche ai-
ierdings wegen Abdeckungen von leiten der Gtaskuge) durch die Halterung und vorstehende Regi
strierstreifen besonders in den Äquinoctiaimonaten morgens und abends überschritten wird (Abb.1). 
Aus dieser Untersuchung resultiert Tabeüe 3. 
Tab.3: Vergteich zwischen Campbett-Stokes (neu) und Maurer gebrannt und Maurer (gebieicht + 

gebrannt). 
Md = Differenz zwischen Maurer (gebieicht + gebrannt) und Maurer gebrannt. 
C-M = Campbett-Stokes ausgewertet M.Bider - Maurer(gebieicht + gebrannt). 

Zelt Jan Feb März Aprit Mai Juni 
Md C-M Md C-M Md C-M Md C-M Md C-M Md C-M 

4- 5 5 -4 22 -10 
5- 6 9 - 6 43 - 6 41 -9 
6- 7 26 -17 24 -12 17 -5 16 -4 
7- 8 2 -1 20 - 5 25 - 9 11 -2 12 -1 13 0 
8- 9 29 -5 13 -4 12 -2 8 0 11 0 9 0 
9- 10 17 -4 8 -2 10 -1 9 1 12 2 9 4 
10- 11 12 -3 12 -2 11 -1 7 6 8 4 9 6 
11- 12 11 -1 13 -1 9 -1 8 8 10 7 10 9 
12- 13 12 -1 6 -1 12 -1 7 8 11 7 8 9 
13- 14 11 -2 8 0 11 0 10 8 11 5 10 9 
14- 15 18 -2 9 0 11 -1 11 3 17 2 10 4 
15- 16 34 -9 17 -5 15 -3 15 2 14 1 11 2 
16- 17 4 - 5 28 - 9 24 - 8 15 0 17 - 5 16 -2 
17- 18 27 -18 31 -14 24 - 6 20 -6 
18- 19 12 -6 44 -15 38 -16 
19- 20 7 -8 26 -14 
Tota! 150 -33 134 -29 193 -62 177 - 2 263 - 22 268 -18 



-13-

Zeit Juii August Sept Okt Nov Dez 
Md C-M Md C-M Md OM Md C-M Md C-M Md C-M 

4- 5 18 -10 1-3 
5- 6 43 - 9 32 -10 3 -6 
6- 7 12 - 3 21 -6 30 -20 3 -3 
7- 8 7 3 10 3 11 2 16 -9 5 -2 
8- 9 6 6 6 4 7 0 10 -4 16 -5 18 -4 
9- 10 6 6 8 4 10 0 11 -3 11 -3 19 -3 
10- 11 4 9 5 4 6 3 9 0 9 -1 13 -3 
11- 12 5 9 7 4 8 3 8 0 9 -1 9 0 
12- 13 6 9 8 4 6 3 6 2 6 0 15 -2 
13- 14 6 9 6 4 8 2 7 1 8 -1 13 -4 
14- 15 9 6 10 4 11 0 8 0 11 -2 16 -4 
15- 16 10 3 12 2 12 0 8 -4 25 -11 24 -12 
16- 17 13 2 11 0 21 -3 27 -10 8 -5 0 -2 
17- 18 18 - 3 29 - 8 45 -20 10 -8 
18- 19 44 -14 44 -10 5 -6 
19- 20 22 -14 1 -4 
Tota! 229 9 211 - 3 179 2 123 - 36 108 - 31 127 - 34 
Eigentiich müsste die neue Auswertung mit jener von M.Bider übereinstimmen. Da etwas zügig 'Im 
Schneiiverfahren " vorgegangen wurde, mit zehntei-Stunden-intervaiien gegenüber hunderstei-Stunden 
bei Bider ergeben sich die in Tabeüe 4 ermitteiten Differenzen. 

Tab. 4: Reduktion der "Schneitauswertung" W.Sch auf Standardauswertung M.B. 1929-1980 in 1/10 
h ausgegiichen 

Monat 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 tota! 
Jan 
Feb 
März 
Aprii 
Mai 
Juni 
Juii 
Aug 
Sept 
Okt 
Nov 
Dez 
Tota! 

0 
0 
0 

-2 
-6 
-9 
9 
-8 
-6 
-3 

+ 3 
-1 
-3 
-6 
-6 
-4 
-3 
-3 
0 

3 
-3 
-3 

-3 
-3 
-3 
-3 

-5 
-5 
-5 
-3 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-2 
-5 
-5 

-4 
-5 
-5 
-5 
-5 
-5 
-3 
-2 
-1 
-2 
-2 
-4 

-3 -3 -3 -3 
-5 -5 -4 -3 

-3 -5 -4 
-4 -2 
-3 -2 
-3 -2 
-3 -2 
-2 -1 
-1 
2̂ 
-2 
-3 

-1 
-1 
-3 
-3 

0 
-1 
-1 
-1 
0 
-1 
-1 

-3 
-1 
-1 
-1 
0 
0 
-1 
-1 

-3 -3 
-3 -3 

-4 
-4 
-4 
-3 
-3 
-3 
-2 
1̂ 
-2 
-3 
-3 
-3 

-5 
-5 
-5 
-6 
-7 
-6 
-7 
-5 
-3 
-5 
-4 
-4 

-6 
-6 
-6 
-5 
-5 
-3 
-5 
-6 
-6 
-6 
-5 
-5 

0 
-3 
-4 -3 
-5 -3 
-4 
-4 
-5 
-6 

-3 
-4 
-4 

-39 
-42 
-49 
-45 

4 - 57 
5 - 54 
-5 - 51 

-38 
-33 
-26 
-33 
-36 
-503 

1.2.5. Definitive Reduktionstabeüen 1886-1907 und 1908-1929 
Diese Korrektur ist an die Vergliche mit den Auswerteperioden 1886 bis 1907 und !908 bis 1929 änzu-
bnngen, wodurch die Originaiauswertungen jener Penoden direkt auf den Wert reduziert Werden, der 
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mit dem jetzigen instrument nach der Standardmethode erhaiten worden wäre. Es ist Mar, dass im Ein-
zeifaii erhebiiche Abweichungen auttreten können, und dass deshaib diese Korrekturen nur auf den mo-
natiichen Tagesgang angebracht werden dürfen nicht aber auf die Einzeitage. Daraus resuitieren 
schiiessiich Tabeüe 5 "Reduktion der Monatsmittei 1886 bis 1907" und Tabeüe 6 "Reduktion der Monats
mittei 1908 bis 1928 auf die Standardauswertung am Observatorium ab 1929". 

Tab.5: Reduktion der in den Annaien der MZA veröffentlichten Werte 1886 bis 1907 auf die Stan
dardauswertung 1929 bis 1980 in 1/10 h. 

Monat 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17- 18 -19 -20 tota! 
Jan -3 -2 -1 0 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -21 
Feb +3 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -5 0 -17 
März 0 +6 +3 0 -1 -2 -5 -6 -5 -4 -3 0 +6 -11 
Aprii +6 +5 +3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -5 -6 +3 +18 +2 
Mai +6 +19 +6 +3 0 0 0 0 0 -1 -2 -3 -3 0 +28 +9 +62 
Juni +21 +36 +9 +6 +3 +3 +3 +2 +2 +2 0 0 +3 +6 +48 +30 +174 
Juii +9 +34 +9 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 0 +3 +6 +25 +19 +123 
Aug +19 +9 +6 +3 0 0 0 +1 +1 +1 0 0 0 +16 +6 +62 
Sept 0 0 + 1 + 2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +1 +2 +18 
Okt 0 0 + 1 +2 +3 +6 +6 +6 +5 +4 +3 +36 
Nov -3 -2 +2 +5 +6 +7 +9 +18 +15 0 +57 
Dez -3 -3 -2 +4 +6 +7 +9 +19 +9 -3 +43 
Totai +528 

Tab. 6: Reduktion der in den Annaien der MZA veröffentlichten Werte 1908 bis 1928 auf die Stan
dardauswertung 1929 bis 1990 in 1/10 h. 

Monat 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 tota! 
Jan -3-6 -6 -6-7 -8 - 9 - 8 - 7 -6 -66 
Feb + 3 - 6 - 6 - 6 -8-11-14-11-8-8 -8 0 -83 
März -2 -1 -3 -8 -10 -12 -16 -19 -19 -16 -13 -11-9 0 -139 
Aprii - 9 -6 -3 -9 -14 -15 -15 -15 -15 -16 -18 -15 -9 0 -159 
Mai +3 -5 -5 -5 -6-10 -13 -16 -13 -13 -13 -14 -12 -10 -4 -4 -140 
Juni +6 -5 -5 -3 -5 -9 -10 -12 -10 -10 -11 -12 -12 -9 -3 -3 -112 
Juü +3 -3 -6 -2 -5 -8 -9 -8 -7 -6 -8 -10 -10 -9 -8 -6 -102 
Aug 0 0 0 -3 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -6 -5 -3 +3 -53 
Sept -2 -2 -2 -3 -3 -6 -6 -6 -5 -5 -5 -6 -3 -54 
Okt + 3 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 6 - 5 - 5 - 5 - 6 - 3 -48 
Nov -3 -3 -4 -5 -9 -9 -6 -5 -4 -3 -3 -54 
Dez -3 -5-6 -7 -8 -9 -8-7 -6 -6 -65 
Tota! -1075 

Ab 1929 am Observatorium sind die Daten unverändert übernommen worden. Kteinere Unterschiede 
ergeben sich einzig bei der Aufrundung der in hundertstet Stunden angegebenen Originaiwerte auf 
zehnte) Stunden bei den monattichen Stundenwerten. 
Diese hier erMärte Reduktiönsmethode ist ortsbezogen, bei stark abweichendem Verhatten der Bewöt-
kung einerseits und der atmosphärischen Trübung andererseits werden sich die Unterschiede der ver-



-15-

wendetert Geräte anders auswirken. So wird bei 
Stationshöhe und grösserer Horizontab 
iich der Empfindiichkeitsschwetb^s^ ^ 
sich die individue)ijj^^#===^^ 
dochdortgM^sgs^^ Ŷ Ô  

L., wte 
-auswirkt, spieit 

t̂ wöikungscharakter eine 
^toed der Auswertungen sehr Mein 

^cre Zeit das empfindiichere Gerät Sonne re-
lü. zwar hat B. tkwa 1961 auch für Davos vergieichende 

L-tokes und Negretti-Zambra ausgeführt aber nur über drei Mo-
tüly nicht ausreicht. 

Abb.2: Bewöikung und reiative Sonnenscheindauer 1864 bis 1990 
0 Bewöikung in % + Reiative Sonnenscheindauer in % 
* Bewöikung + Reiative Sonnenscheindauer in % 

Zu oberst Fünfermittei von Bewöikung + Sonnenscheindauer (korrigiert für Änderung des Beobach-
tungstermins) 

1) neuer empfindiicherer Heiiograph 
2) neue, präzisere Auswertemethode der Heiiogramme 
3) Abendbeobachtung der Bewöikung von 21h30 auf 19h30 vorveriegt 
4) Beobachtungstermine der Bewöikung 06h45,12h45 und 18h45 MEZ 
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wendeten Geräte anders auswirken. So wird bei geringer atmosphärischer Trübung mit wachsender 
Stationshöhe und grösserer Horizontabschirmung der Unterschied in der Sonnenscheindauer bezüg-
tich der Empfindiichkeitsschweiie 160 resp. 320 W/m2 merkiich kteiner. Schwerer zu beurteiten ist, wie 
sich die individueü unterschiediiche Abschätzung bei intermittierendem Sonnenschein auswirkt, spieit 
doch dort auch die Schärfe der Abbiidung, die Breite der Brennspur und der Bewöikungscharakter eine 
Rotte. Bei scharf abgegrenzten Cu-Woikenbatien dürfte der Unterschied der Auswertungen sehr kiein 
sein; bei Ac-Wotken kann es vorkommen, dass über tängere Zeit das empfindtichere Gerät Sonne re
gistriert, das unempfindiichere aber nicht reagiert. Zwar hat B. ikwa 1961 auch für Davos vergteichende 
Auswertungen von Maurer, Campbeü-Stokes und Negretti-Zambra ausgeführt aber nur über drei Mo
nate, was für eine Beurteiiung nicht ausreicht. 

Abb.2: Bewöikung und reiative Sonnenscheindauer 1864 bis 1990 
0 Bewöikung in % + Reiative Sonnenscheindauer in % 
* Bewöikung + Retative Sonnenscheindauer in % 
Zu oberst Fünfermittet von Bewöikung + Sonnenscheindauer (korrigiert für Änderung des Beobach
tungstermins) 

1) neuer empfindiicherer Hetiograph 
2) neue, präzisere Auswertemethode der Heiiogramme 
3) Abendbeobachtung der Bewöikung von 21h30 auf 19h30 vorveriegt 
4) Beobachtungstermine der Bewöikung 06h45,12h45 und 18h45 MEZ 
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Dies ist bei der Darsteiiung der Fünfjahresmittei im gestreckten Masstab mitberücksichtigt. Man könnte 
unter diesen Bedingungen annehmen, dass die Bewöikung vor 1900 um ca 2% unterschätzt und seit 
1975 um ca 2% überschätzt wurde. Das ist eine erstauniiche Kontinuität für ein derart subjektives Eie
ment. Dasseibe giit für die Quaiität der homogenisierten Sonnenscheindauer. 
Sämtliche Monatssummen, Quartaisummen und Jahressummen der Sonnenscheindauer 1886 bis 
1990 sind im Anhang in extenso veröffentlicht. Vervoiiständigt ist diese Tabeüe durch die Dekadenmit-
teiwerte am Ende jeder Dekade. 
1.2.6. KtimatischeNorma!werte 
Zum Vergteich mit "ktimatischen Normalwerten" an andern Orten sind zur Beurteiiung der Repräsenta-
tivität der Daten in einer weiteren Tabeüe Mittelwerte über die Perioden 1886-1910; 1911-1935; 1936-
1960; 1961-1985 sowie 1901-1930; 1931-1960; 1961-1990; 1901-1940; 1941-1980 angegeben, sowie 
die Monate mit der höchsten resp. niedrigsten Sonnenscheindauer in diesem Zeitraum. 
Tab. 7 Sonnenscheindauer in Basei 1886-1990 in Stunden (abgerundete Monatsmittei) 
Perlode Jan Feb März AprH Ma! Jun! Juü Aug Sep Okt Nov Dez 
1886-1910 61 86 120 145 194 218 238 229 160 119 68 56 
1911-1935 62 96 121 138 195 219 239 222 159 104 61 50 
1936-1960 63 78 140 165 196 213 230 208 161 111 60 52 
1961-1985 59 83 115 154 175 206 239 209 167 122 74 60 

1901-1930 64 88 114 134 200 215 240 226 156 106 61 49 
1931-1960 62 81 140 163 195 214 232 209 160 109 60 52 
1961-1990 62 83 117 147 182 206 240 215 166 122 77 60 

1901-1940 63 89 120 136 195 214 234 221 152 103 62 49 
1941-1980 61 78 129 162 191 211 236 209 168 120 63 56 

1886-1990 62 86 124 149 191 213 237 218 162 114 67 55 

Minima 13 26 48 61 77 134 145 120 96 26 19 14 
Jahr 1900 1970 1964 1918 1939 1916 1980 1912 1901 1939 1925 1903 
Maxima 125 172 241 303 325 336 359 316 275 189 138 113 
Jahr 1990 1891 1948 1893 1909 1976 1911 1911 1895 1921 1978 1951 

Perlode Winter Frrt! Sommer Herbst Jahr 
1886-1910 203 459 685 347 1694 
1911-1935 208 454 680 324 1666 
1936-1960 193 501 651 332 1677 
1961-1985 202 444 654 363 1663 

1901-1930 201 448 681 323 1653 
1931-1960 195 498 655 329 1677 
1961-1990 205 446 661 365 1678 

1901-1940 201 451 669 317 1638 
1941-1980 195 482 656 351 1684 
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Pertode 
1886-1990 

W!nter Frh) Sommer Herbst Jahr 
668 343 1679 203 464 

Minima 
Jahr 
Maxima 
Jahr 

89 
1904 
367 
1990 

278 
1939 
722 
1893 

517 
1980 
901 
1911 

201 
1944 
529 
1894 

1284 
1939 
2051 
1893 

1.2.7. NMmerer Tagesgang 1886-1990 
Schiiessiich wurde noch der mittiere Jahres- bzw. Tagesgang der Sonnenscheindauer über den gesam
ten Zeitraum ermitteit. Diese Tabeüe zeigt eindeutig, dass in den "Konvektionsmonaten" Aprii, Mai, Juni 
am Nachmittag die Sonnenscheindauer etwas geringer ist ais vormittags; während besonders von Sep
tember bis Februar nachmittags die Sonne wesentiich häufiger scheint ais vormittags. Auch im Jahres
gang zeigt sich eine Asymmetrie zu den Soistitien, indem die Monate Juii. August und September deut
tich mehr Sonnenschein erhalten ats die Monate Mai, Aprit und März. 
lab. 8 Mittlerer Tägesgang der Sonnenscheindauer in 1/10-Stunden 1886-1990 
Monat 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 
Jan 0 0 0 1 33 65 85 94 97 93 
Feb 0 0 1 22 64 86 101 109 112 113 
März 0 0 14 75 109 124 133 136 138 136 
Aprit 0 11 71 113 129 139 146 148 144 141 
Mai 4 66 119 140 152 159 162 164 163 158 
Juni 18 93 130 148 159 168 173 174 173 169 
Juii 9 95 145 165 177 185 189 192 192 191 
August 0 40 119 154 174 182 189 192 194 193 
Sept 0 0 28 91 129 153 166 175 177 175 
Okt 0 0 2 31 79 111 131 141 146 146 
Nov 0 0 0 4 37 65 86 97 102 101 
Dez 0 0 0 0 22 60 79 89 91 89 
Jahr 31 305 629 944 1264 1497 1640 1711 1729 1705 

Monat 14-15 15-16 16̂ 17 17-18 18-19 19-20 Tag 1/10 Std pro Tag 
Jan 84 53 2 0 0 0 608 20 
Feb 107 94 39 1 0 0 850 30 
März 132 120 94 20 0 0 1232 40 
Aprit 134 124 109 77 19 0 1504 50 
Mai 149 142 132 116 74 6 1905 61 
Juni 165 155 147 136 106 25 2138 71 
Juii 186 180 171 160 110 17 2364 76 
August 188 180 168 142 62 2 2178 70 
Sept 169 158 134 58 1 0 1614 54 
Okt 140 129 82 4 0 0 1144 37 
Nov 97 72 10 0 0 0 670 22 
Dez 82 38 0 0 0 0 551 18 
Jahr 1633 1445 1088 714 372 50 16758 46 
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Tab.8a Monatssummen der Sonnenscheindauer 1886 bis 1990 in Stunden 
Jahr Jan Feb Mar Apf Mai Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dez Wi Fr So He Jahr 
1886 35 120 177 175 260 146 278 190 206 127 76 30 155 612 615 409 1820 
1887 80 145 115 187 134 315 263 257 151 81 65 52 255 436 835 297 1844 
1888 91 34 75 73 269 224 175 204 158 170 57 105 178 416 603 385 1634 
1889 57 54 77 123 154 172 235 214 159 71 111 35 216 354 622 341 1463 
1890 67 121 125 162 179 230 232 207 183 145 46 58 223 466 669 374 1756 

66 95 114 144 199 217 237 215 171 119 71 56 205 457 669 361 1703 

1891 79 172 115 145 145 209 211 233 226 156 98 75 309 405 653 481 1865 
1892 27 58 142 187 232 202 250 272 166 81 59 69 159 561 724 307 1745 
1893 43 75 209 303 210 283 199 310 143 154 34 90 186 722 791 331 2051 
1894 87 108 173 175 151 221 254 190 131 101 74 65 284 499 665 305 1728 
1895 53 101 123 179 215 233 269 257 275 165 89 44 219 516 758 529 2000 
1896 75 93 109 100 193 205 224 156 133 94 59 33 211 402 586 287 1475 
1897 17 65 100 125 194 250 252 183 107 160 106 97 115 419 685 374 1655 
1898 77 97 87 124 120 198 221 270 236 92 67 74 271 331 689 394 1662 
1899 42 135 167 99 172 216 232 281 119 159 116 76 251 438 729 394 1814 
1900 13 33 83 150 163 254 229 211 154 128 41 54 121 396 694 323 1512 

51 94 131 159 179 227 234 236 169 129 74 67 213 469 697 372 1751 

1901 54 69 67 134 236 234 244 188 
1902 60 43 124 129 123 197 248 174 
1903 57 106 139 75 218 143 178 210 
1904 39 37 62 99 206 223 304 259 
1905 82 88 69 128 162 234 325 208 
1906 75 62 142 146 190 203 218 266 
1907 37 65 152 110 160 185 207 277 
1908 118 73 94 129 238 266 255 246 
1909 103 122 103 228 325 190 209 228 
1910 62 89 165 138 192 222 236 232 

69 75 112 131 205 210 242 229 

1911 75 93 115 167 187 227 359 316 
1912 59 105 128 183 215 216 217 121 
1913 61 150 120 129 194 181 168 224 
1914 58 101 102 214 113 195 183 213 
1915 31 60 73 152 190 245 238 227 
1916 58 70 88 159 187 134 196 238 
1917 37 97 77 128 214 268 230 183 
1918 91 119 164 61 232 227 262 261 
1919 34 78 86 88 284 276 179 300 
1920 79 147 150 95 189 192 256 232 

58 102 110 138 200 216 229 231 

97 87 77 27 177 437 665 261 1512 
142 49 61 48 130 376 619 252 1399 
177 116 42 14 211 433 532 335 1476 
110 57 59 55 89 366 785 226 1508 
110 80 48 53 224 359 766 238 1585 
180 152 49 26 190 478 687 381 1708 
179 104 72 66 128 422 668 356 1614 
174 185 84 50 257 461 766 442 1910 
164 142 58 54 276 656 627 364 1926 
129 127 62 57 205 495 690 317 1710 
146 110 61 45 189 448 680 317 1635 

190 105 78 59 224 469 901 373 1970 
100 93 54 107 224 525 553 246 1595 
164 128 47 56 318 443 573 339 1622 
154 103 74 71 215 428 592 330 1580 
171 82 54 40 162 414 710 307 1562 
125 117 57 31 168 435 568 299 1460 
193 73 26 58 164 419 681 291 1584 
130 118 75 42 269 456 750 323 1782 
193 69 46 47 154 458 755 308 1679 
124 101 74 18 272 433 680 299 1656 
154 99 58 53 217 448 676 312 1649 

1921 56 102 202 144 171 
1922 37 83 84 64 276 
1923 42 38 81 143 213 
1924 92 60 157 104 173 
1925 84 71 74 114 209 

238 317 251 201 189 86 
214 222 226 106 59 64 
166 290 277 203 106 58 
222 204 144 151 113 72 
290 222 209 146 86 19 

45 175 518 806 475 2002 
45 165 424 663 229 1481 
22 125 437 733 367 1639 
69 174 433 571 337 1562 
63 224 397 720 251 1586 
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Jahr Jan Feb Mar Apr Ma! Jun Ju! Aug 
1926 76 78 79 178 147 158 203 256 
1927 51 101 112 138 241 231 241 191 
1928 44 118 105 144 173 217 325 207 
1929 67 138 195 158 211 208 269 207 
1930 107 95 126 137 119 250 181 202 

66 88 122 132 193 219 247 217 

Sep Okt Nov Dez W! Fr So He Jahr 
207 105 73 46 217 404 618 385 1606 
118 138 66 37 197 490 662 322 1663 
148 123 54 25 199 423 750 325 1884 
249 87 77 77 231 564 684 413 1943 
133 103 65 55 279 382 633 301 1574 
166 111 63 48 199 447 684 340 1674 

1931 62 68 160 146 205 269 181 143 103 165 
1932 69 144 143 144 158 207 164 270 136 88 
1933 65 92 162 187 139 161 269 282 171 108 
1934 56 115 97 202 247 221 280 170 169 112 
1935 46 70 152 82 196 252 308 203 192 35 
1936 39 86 149 95 207 147 159 224 108 93 
1937 76 38 74 113 198 207 222 164 127 94 
1938 40 106 228 193 170 252 205 193 156 127 
1939 55 117 81 120 77 186 214 177 124 26 
1940 73 64 135 139 205 188 179 233 148 67 

58 90 138 142 180 209 218 206 143 92 

73 
57 
32 
73 
83 

66 185 
63 280 
51 221 
36 223 
33 152 

511 
445 
488 
546 
430 

48 58 157 451 
86 50 171 385 
89 41 196 592 
58 49 213 278 
59 70 187 479 
66 52 198 461 

592 
641 
712 
671 
764 
529 
592 
650 
576 
599 
633 

341 1640 
281 1645 
310 1719 
355 1779 
310 1652 
249 1411 
307 1448 
372 1801 
208 1284 
274 1559 
301 1594 

1941 45 66 164 146 161 227 257 160 210 61 55 47 182 471 644 326 1601 
1942 50 36 120 190 192 264 208 223 194 112 45 66 133 502 695 352 1699 
1943 74 110 159 197 213 212 259 271 138 132 28 21 249 569 742 298 1813 
1944 71 40 104 157 229 178 207 234 115 58 28 58 132 489 618 201 1477 
1945 42 84 135 213 242 286 316 179 166 130 82 29 184 590 781 378 1904 
1946 82 35 135 221 175 153 254 221 184 104 63 36 146 531 628 351 1663 
1947 74 30 67 210 169 277 259 285 235 165 75 30 140 446 821 476 1876 
1943 45 74 241 177 218 200 153 179 203 132 84 84 149 637 531 419 1789 
1949 88 159 155 191 126 293 329 256 196 147 55 37 330 472 878 398 2030 
1950 62 77 171 91 221 301 299 202 110 121 30 33 175 483 802 261 1717 

63 71 145 179 194 239 254 221 175 116 55 44 182 519 714 346 1757 

1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

49 67 
60 70 
54 74 
44 77 
56 57 
61 77 
110 81 
58 81 
73 154 
81 81 
65 32 

83 175 148 
88 182 231 
240 185 237 
140 128 208 
154 217 222 
140 151 224 
178 164 180 
134 141 184 
110 185 230 
115 152 234 
138 168 210 

159 254 162 
258 311 215 
145 215 280 
193 173 163 
190 158 203 
157 217 171 
207 200 195 
216 218 221 
197 289 207 
228 192 184 
195 223 200 

156 106 
98 74 
167 117 
146 150 
155 136 
174 95 
135 176 
185 105 
260 155 
126 84 
160 120 

53 113 
41 31 
115 50 
69 65 
75 44 
53 66 
46 74 
27 63 
63 56 
62 41 
60 60 

149 405 
243 501 
160 662 
171 475 
178 593 
182 515 
257 523 
213 459 
294 525 
218 501 
206 516 

576 
784 
641 
528 
551 
545 
602 
655 
692 
604 
618 

315 1525 
212 1658 
399 1881 
365 1553 
366 1667 
322 1586 
358 1747 
316 1631 
479 1983 
271 1580 
340 1681 

1961 44 111 210 129 171 218 255 243 218 130 62 65 196 511 716 410 1856 
1962 46 71 121 183 150 281 218 306 183 141 58 71 182 454 804 383 1828 
1963 67 95 130 118 175 160 278 161 130 113 78 65 232 424 599 321 1570 
1964 77 89 49 149 214 251 330 216 185 63 41 53 230 411 797 288 1715 
1965 42 95 119 110 156 194 157 196 119 128 41 31 190 385 547 288 1388 
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Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jui Aug Sep Okt Nov Dez wl Fr So He Jahr 
1966 66 62 142 123 218 232 175 153 160 107 39 32 159 483 560 306 1508 
1967 62 102 116 185 187 210 273 190 145 153 70 39 195 487 673 368 1731 
1968 71 80 138 184 136 197 215 139 143 121 50 40 189 457 551 314 1512 
1969 52 60 99 138 212 172 241 192 158 136 92 41 152 450 604 437 1643 
1970 50 26 96 104 153 183 205 185 213 106 95 46 117 353 573 413 1461 

58 79 122 142 177 210 235 198 165 125 63 48 184 441 643 353 1621 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

93 81 
46 61 
49 72 
69 50 
65 153 
51 115 
34 66 
53 60 
61 51 
56 100 
58 81 

100 219 
168 102 
133 135 
79 209 
61 147 
175 217 
120 105 
107 154 
60 144 
93 140 
110 157 

141 137 
117 198 
214 216 
191 207 
178 177 
256 337 
179 164 
146 218 
224 195 
190 139 
184 199 

301 220 210 
192 184 165 
196 231 200 
257 218 130 
282 207 128 
257 256 129 
226 189 157 
210 221 197 
245 195 168 
145 233 213 
231 215 170 

179 63 
157 94 
116 112 
38 55 
134 56 
108 64 
135 60 
131 138 
107 56 
105 65 
121 76 

85 219 
107 192 
52 227 
63 170 
76 281 
58 242 
75 157 
54 187 
58 166 
77 214 
70 205 

459 657 
387 573 
482 643 
479 681 
386 666 
649 850 
404 579 
407 650 
428 635 
423 517 
450 645 

452 1827 
415 1589 
430 1726 
223 1565 
319 1664 
300 2021 
352 1508 
465 1688 
331 1564 
383 1555 
367 1671 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

86 112 
54 99 
80 83 
48 88 
51 105 
64 56 
38 40 
61 83 
120 100 
125 122 
72 89 

83 168 
115 223 
111 107 
163 186 
78 163 
108 67 

161 185 185 235 122 
249 204 228 181 179 
130 210 333 202 172 
89 243 284 205 116 
142 220 285 274 224 
168 239 259 225 176 

127 201 170 152 203 227 170 
61 172 175 209 265 254 141 
159 62 298 254 230 246 141 
177 116 268 170 286 274 186 
118 147 185 208 256 232 163 

73 116 
87 92 
129 106 
113 99 
179 42 
137 116 
100 66 
106 90 
147 132 
128 58 
120 92 

42 274 413 
36 195 587 
96 199 348 
63 232 439 
73 219 383 
73 192 
47 151 
50 191 
92 270 
54 367 
63 229 

343 
498 
408 
519 
561 
450 

604 
614 
745 
732 
778 
723 
582 
727 
730 
730 
696 

311 1568 
357 1747 
407 1758 
329 1699 
444 1834 
428 1687 
336 1541 
338 1666 
420 1980 
372 1959 
374 1744 

1.3. Die Bewöikung 
1.3.1. Probieme der Schätzung der Bewöikung 
Die Bewöikungsmenge kann nicht gemessen werden; einzig bei cumuiusartiger Bewöikung sind die 
Woikenumrisse ktar erkenntlich, sodass mit einer hemisphärischen Foto der Fiächenanteii ausgemes
sen werden könnte. Bei stratusartiger Bewöikung besteht oft eine breite Übergangszone zwischen un
durchsichtiger Bewöikung und offensichtlich ktarer Luft. Cirrusartige Bewöikung ist immer teitweiSe 
durchsichtig - im Extremfait bei Cirrus nebutosüs kann die Präsenz von Eiskristatten nur an Hatoerscheh 
nungen in einem biauen Himmet nachgewiesen werden. Zudem besteht ein grundsätztieher Unter
schied zwischen der Bewöikung wie sie vom Boden aus in der Projektion auf die Himmeissphäre gese
hen wird und wie sie aus der Höhe vom Ftugzeug oder gar vom Sateititen aus erkannt werden kann. 
Nur durch eingehende Schuiung von einer Beobachtergeneration zur nächsten kann eine einigermas
sen homogene Bewötkungsstatistik gewonnen werden, in Baset wurden die Beobachtungen im ganzen 
Zeitraum in 1/10 der Himmeisbedeckung geschätzt. 
Wie W. SCHÜEPP (Meteo Congo juittet 1952) am Beispiei von Beobachtungen in Äquatornähe nach
wies, können sieh bei synoptischen Schätzungsmethoden (Spuren, 1/10,... Lücken) oder in % der Hirn-



-21 -

metsfläche unterschiediiche Mitteiwerte gegenüber der Schätzung in 1/10 aus den gieichen Beobach
tungen ergeben. Denn bei einer Schätztung in Zehntein muss auch für Spuren von Bewöikung resp. 
1 % Bewöikung jeweiis 1 /10 notiert werden und ebenso bei Woikeniücken resp. 99 % Bewöikung muss 
9/10 notiert werden. Da in einem sonnigen Monat der Fait von Spuren resp. 1 % sehr häufig ist wird 
dann bei der Schätzung in Zehntein eine zu hohe Bewöikungsmenge ermitteit. Umgekehrt bei sehr trü
be Monaten kann es sehr häufig nur Woikeniücken resp. 99 % haben, sodass eine zu geringe Woiken-
menge resultiert. Noch grösser werden die Abweichungen, wenn die Bewöikung nur in Okta = 12,5 % 
geschätztwird. 
1.3.2. Der scheinbare Tagesgang der Bewöikung 
Wegen des unterschiediichen Aufiösungsvermögens je nach der Beieuchtung wird der Tagesgang der 
Bewöikung nur teilweise richtig erfasst. Nachts können teüweise durchsichtige Woiken nur bei hetiem 
Mondschein erkannt werden, sodass in der Morgendämmerung die Schätzung in Base! um ca 9% zu
nimmt und in der Abenddämmerung um 6% zurückgeht; wobei nur ein kteiner Teii dieser Änderung "ma-
terieit" sein dürfte, 
lab. 9: Wird aus den 8 Beobachtungen am Ftughafen Basei-Mihausen eine Kurve für den Tages

gang der Bewöikung ermittelt, so ergeben sich foigende Daten: 
Zeit Min Max 

0045 0645 0730 ...1245 1330 ... 1745 1845 1930 2130 Mitte' Piff 
Ftugh 58.5 67.0 (67.5) 63.2 (630) (66.5) 65.2 (63.5) 60.7) 63.2 % 
vor 1970 67.5 63.0 60.7 63.7 +0.5% 
1970-76 67.5 63.0 63.5 64.7 +1.5% 
nach 1976 67.0 63.2 65.2 65.1 +1.9% 

Unter der Annahme, die Bewötkungsschätzungen von Ftughafen und Observatorium seien den giei
chen subjektiven Effekten unterworfen, muss atso geschlossen werden, dass die neuen Beobachtung
stermine im Basier Kiima eine Uberschätzung der BewötkUng um ca 2% bewirken. 
Diese Tatsache ist von Bedeutung, wenn die Änderung der drei Beobachtungstermine seit 1970 berück
sichtigt werden so!!. Durch Vergteich mit den stündtichen Beobachtungen vom Ftughafen ergibt sich 
1970-1976 eine Überschätzung des Bewötkungsmitteis um 1% und nach 1976 sogar um 2%, Da die 
iange Datenreihe nur auf je 3 Beobachtungen pro lag basiert und zudem nach obigen Feststetiungen 
die Schätzungen einen wesenttiehen "optisch vorgetäuschten'' Tagesgang enthatten; werden in dieser 
Pubiikation nur die Monatsmittei der Bewöikung mitgeteitt. 
1.3.3. Einfiuss des Standorts 
Andererseits zeigen die paraiteien Beobachtungen am alten Standort im Stadtzentrum(Bernoutiianum) 
und am neuen Standort(St.Margrethen) im Mittet über die zehn Jahre 1931-1940 in keinem Monat sy
stematische Abweichungen über 2 Promiite! sodass zumindest damats der Stadteinftuss auf die Bewöi
kungsmenge nicht nachweisbar ist. Während einer ca1 Jahr dauernden Überwachung mit Filmkameras 
während der CLtMOD-Untersuchung konnten aber sehr woht Wotkenbitdungen über tndustrieaniagen 
bis zu teichten "tndusthe-Schheefätten" festgehatten werden, ebenso zeitiich unterschiediiche Aufiö-
sung von Boden- und Hochnebet. Drei unveröffentiichte Fitme Super 8 mm der CLiMOD Dokumentation 
wurden diesbezügiich von H.R. MOSER 1977 zusammengestettt. 
1.3.4. (Anhang säkuiare Daten der Bewöikung 1864-1990) 
In gteicher Weise wie für die Sonnenscheindauer sind die Monatsmitteiwerte der Bewöikung wiederge
geben, ergänzt durch Quartats-und Jahresmitteiwerte und Jahresdekaden-Mitteiwerte. in Abb. 3 ist an
hand von über 5 Jahren gegiätteten Werten der säkuiare Gang der Bewöikung dargestettt. 
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Abb. 3: Sakutarer Gang der Bewölkung 1864-1990 (Gteitertdes 5-er Mittet) 
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So zeigen sich für die Jahresmittaiwarta Beträge zwischen 57 % im Jahre 1893, wo März, Aprii, Juii, 
August und September sehr sonnig waren, und 72 % im Jahre 1979, wo März, Aprii, Juni, Juii und Au
gust stark bewöikt waren. Ein säkuiarer Trend kann kaum erkannt werden. Beim Monat März haben wir 
extrem grosse Schwankungen zwischen 52 % im Jahre 1892 und 83 % im Jahre 1979. Zwischen 1866 
und 1900 zeigt sich ein Trend mit einer Abnahme von 69 % auf 60 %; dann eine eher stabile Phase von 
1900 bis 1930 bei 67 % und einer stetigen Zunahme von 1930 bei 57 % bis 1988 auf 75 % (Korr. 0.79). 
Beim Monat November könnte man von 1866 bis 1960 einen ieicht ansteigenden Trend von 75 % auf 
78 % abiesen, der einer steiien Abnahme zwischen 1960 von 80 % auf 67 % im Jahre 1988 geföigt ist 
(Korr. 0.84). insgesamt resuitiert kein säkuiarer Trend. Wie im Teii 2 dieser Pubiikation für die Sonnen
scheindauer untersucht wurde, dürften diese auffälligen Schwankungen in der Bewöikung auf Häufun
gen bestimmterWeKerlagen in diesen Penoden zurückzuführen sein. 

1.4. Bewöikung und retative Sohnenscheindäüer in Prozent 1864-1990 
tn Abb. 2 Werden die Jahresmittetwerte der reiativen Sonnenscheindauer und der Bewöikung einzein 
dargesteiit, sowie deren Summe- weiche im ideatfaii jeweiis 100% ergeben müsste. Da aber bei durch
sichtiger Bewöikung wie As trans, Ci und Cs die Sonne zeitweise trotzdem eine Spur einbrennen kann, 
ergeben sich in Basei in aiien Jahren Werte zwischen 100 und 110%. im Diagramm sind von 1) bis 4) 
Änderungen markiert. 
Tab, 10: Monatsmittei der Bewöikung 1864 bsi 1988 am Bernouiiianum und 1929 bis 1990 am 

Fr So He Jähr 
53 41 57 52 
57 55 49 59 
69 59 70 67 
71 53 63 67 
59 55 63 61 
67 51 62 62 
57 51 65 62 
434 364 430 430 

51 50 64 58 
70 55 69 65 
67 47 68 63 
59 51 60 61 
54 59 66 63 
68 50 65 65 
72 53 63 67 
70 62 64 66 
69 59 69 68 
53 61 73 65 
634 547 661 640 

63 58 71 66 
57 65 78 68 
65 63 72 69 
59 58 65 63 
62 47 73 63 

Observatorium Basei-Binningen in % der Himmelsfläche 
Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dez Wi 
1864 39 66 62 43 55 53 41 28 42 57 73 63 -
1865 83 81 81 35 55 48 46 72 14 62 72 61 76 
1866 65 81 81 63 62 52 56 70 66 67 77 69 69 
1867 87 77 80 79 54 58 52 48 53 79 58 79 78 
1868 73 56 66 70 42 56 52 56 42 75 71 75 69 
1869 60 73 81 50 71 52 47 53 42 60 85 72 69 
1370 67 72 76 47 48 43 47 63 49 67 79 82 70 

474 506 527 387 387 362 341 390 308 467 515 501(431) 

1871 77 65 47 74 33 69 47 34 43 63 86 54 75 
1872 79 51 65 65 81 66 39 60 46 79 81 73 61 
1873 65 83 68 70 63 59 41 42 54 76 74 55 74 
1874 68 65 57 56 63 56 46 50 46 60 74 89 63 
1875 73 72 67 44 51 67 66 45 43 71 85 74 78 
1876 73 75 76 68 61 58 45 46 62 64 69 78 74 
1877 66 87 77 66 74 43 65 50 54 57 79 81 77 
1878 66 61 77 66 67 64 59 63 55 67 71 79 69 
1879 82 88 59 74 75 57 64 55 66 67 74 57 83 
1880 68 65 32 74 52 71 51 62 58 76 84 86 63 

717 712 625 657 620 610 523 507 527 680 777 726 717 

1881 67 71 62 72 54 70 41 63 75 79 58 79 75 
1882 68 63 57 56 59 64 64 67 79 75 79 80 70 
1883 76 68 71 62 63 72 73 44 69 70 77 86 75 
1884 66 60 54 70 54 66 61 48 46 80 69 79 71 
1885 69 64 67 52 67 45 44 51 58 80 82 77 71 



-24-

Jahr Jan Feb Mar Apr Ma! Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dez W! Fr So He Jahr 
1886 83 59 55 60 49 80 48 58 49 69 77 93 73 55 62 65 65 
1887 64 51 74 57 80 43 60 47 53 67 74 69 69 70 50 65 62 
1888 62 86 76 79 42 54 67 56 54 47 84 49 72 66 59 62 63 
1889 62 75 71 62 68 67 53 49 49 72 59 71 62 67 56 60 63 
1890 63 46 60 56 58 50 52 51 49 60 88 74 60 58 51 66 59 

680 643 647 626 594 611 563 534 581 699 747 757 697 622 569 676 640 

1891 65 35 70 68 71 
1892 80 76 54 47 49 
1893 61 68 36 16 58 
1894 59 60 42 56 69 
1895 75 56 62 51 52 
1896 67 57 67 72 56 
1897 89 77 76 76 67 
1898 68 72 74 72 81 
1899 78 51 51 76 65 
1900 91 82 74 63 68 

733 634 606 597 636 

1901 60 70 80 65 52 
1902 75 84 65 70 75 
1903 64 58 60 82 55 
1904 72 83 78 73 63 
1905 63 69 77 71 70 
1906 68 78 57 61 62 
1907 76 75 52 71 70 
1908 51 74 77 74 62 
1909 63 59 72 44 36 
1910 75 70 55 67 67 

667 720 673 678 612 

61 58 48 37 50 60 
57 45 34 53 71 79 
43 59 31 61 62 81 
56 53 54 58 70 71 
53 49 48 20 58 68 
65 61 71 74 77 79 
59 60 62 72 58 64 
68 61 39 38 75 80 
54 58 39 71 52 62 
55 53 59 58 64 81 
571 557 485 542 637 725 

57 56 58 76 75 76 
63 56 68 62 85 81 
74 62 57 56 68 86 
63' 42 47 69 77 74 
61 41 56 78 78 80 
64 58 40 51 56 80 
70 60 45 57 72 79 
55 56 52 58 44 68 
72 64 55 65 66 78 
67 67 61 71 65 79 
646 562 539 643 686 781 

61 58 70 56 49 57 
70 72 50 45 68 60 
56 66 37 44 68 53 
68 58 56 54 66 60 
80 66 55 50 49 56 
89 68 65 66 77 70 
57 85 73 60 65 68 
64 66 76 56 64 66 
72 64 64 50 62 61 
70 82 68 56 68 68 
687 686 613 538 635 613 

88 67 66 57 76 68 
79 82 70 62 76 72 
83 67 66 64 70 67 
72 79 71 51 73 68 
70 68 73 53 79 68 
82 72 60 54 62 63 
75 78 64 58 69 67 
81 67 71 54 57 63 
80 68 51 64 70 63 
76 75 63 65 72 68 
786 722 654 582 703 666 

1911 69 67 63 58 70 58 32 34 47 65 75 74 71 64 41 62 59 
1912 74 66 66 52 57 64 49 78 69 71 74 51 71 58 64 71 64 
1913 71 41 63 67 58 66 67 52 58 62 79 74 54 63 62 66 63 
1914 74 64 76 49 78 60 67 53 61 72 75 71 71 68 60 69 67 
1915 84 71 75 65 66 59 60 56 61 73 79 84 75 69 58 71 69 
1916 81 77 73 60 61 75 69 48 69 74 79 85 81 65 64 74 71 
1917 83 60 80 72 61 56 58 65 50 78 83 74 76 71 60 72 68 
1918 69 54 54 82 54 59 54 46 64 69 72 79 66 63 53 68 63 
1919 86 69 75 77 46 50 73 34 54 84 86 79 78 66 52 75 68 
1920 74 54 61 76 70 65 58 49 75 67 71 92 69 69 57 71 68 

765 623 686 658 621 612 587 515 608 715 778 763 712 655 571 700 661 

1921 82 67 48 68 72 59 43 47 45 50 74 79 80 63 50 56 61 
1922 90 67 75 85 51 66 65 51 75 85 80 82 79 70 61 80 73 
1923 84 82 76 64 60 72 43 42 54 71 80 91 83 67 52 68 68 
1924 63 79 57 79 72 63 61 68 63 70 72 76 78 69 64 68 69 
1925 69 78 78 77 64 49 62 60 71 72 90 76 74 73 57 78 71 
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Jahr Jan Feb Mar Apr Ma! Jun Ju! Aug Sep 
1926 74 71 81 59 72 72 70 47 48 
1927 82 68 70 78 63 62 54 64 72 
1928 74 52 70 66 67 59 34 56 60 
1929 75 53 44 67 64 67 54 59 38 
1930 61 66 67 71 83 60 70 58 71 

754 683 666 714 668 629 556 552 597 

1931 80 79 57 66 65 53 69 74 72 
1932 73 49 57 75 74 62 69 45 72 
1933 74 70 55 62 77 71 49 42 58 
1934 75 60 71 56 53 57 44 66 54 
1935 80 74 55 83 67 51 41 57 50 
1936 82 72 62 79 58 75 74 50 72 
1937 63 83 79 74 57 60 57 64 67 
1938 84 59 36 53 64 51 62 60 61 
1939 74 59 77 73 83 65 60 68 69 
1940 70 74 62 69 60 60 63 52 65 

755 679 611 690 658 605 588 578 640 

1941 76 75 53 69 68 51 55 71 45 
1942 80 86 68 57 62 50 63 57 53 
1943 77 58 53 58 56 63 47 44 70 
1944 72 85 75 66 51 67 62 42 67 
1945 80 66 64 49 53 48 39 61 61 
1946 60 85 62 42 64 70 47 54 51 
1947 68 86 80 50 62 48 42 27 31 
1948 87 67 34 57 61 63 71 67 50 
1949 67 38 55 56 82 47 34 45 48 
1950 76 71 55 75 58 38 48 62 73 

743 717 599 579 617 545 508 530 549 

Okt Nov Dez W! Fr So He Jahr 
83 82 84 74 71 63 71 70 
67 78 83 78 70 60 72 70 
67 83 88 70 68 50 70 65 
76 73 79 72 58 60 62 62 
76 78 82 69 74 63 75 70 
717 790 820 756 683 579 701 679 

56 78 74 80 63 65 69 69 
79 76 72 65 69 59 76 67 
72 88 83 72 65 54 73 67 
70 71 84 73 60 56 65 63 
92 75 84 79 68 50 72 67 
74 86 76 79 66 66 77 72 
73 67 79 74 70 60 69 69 
63 71 81 74 51 58 65 62 
91 79 76 71 78 64 80 73 
84 77 69 73 64 58 75 67 
754 768 778 742 653 590 721 675 

81 77 82 73 63 59 68 67 
66 82 71 83 62 57 67 66 
65 86 89 69 56 51 74 64 
80 88 67 82 64 57 78 69 
63 67 87 71 55 49 64 62 
64 74 82 77 56 57 63 63 
49 81 88 79 64 39 54 59 
64 68 60 81 51 67 61 62 
55 80 83 55 64 42 61 58 
61 85 88 77 63 49 73 66 
648 788 797 746 598 528 662 635 

1951 82 78 77 58 72 
1952 77 76 78 53 55 
1953 78 75 30 54 51 
1954 84 67 57 69 58 
1955 75 83 60 44 62 
1956 79 65 60 64 56 
1957 57 74 57 67 70 
1958 74 76 66 70 63 
1959 73 50 75 59 64 
1960 74 75 70 65 58 

753 719 630 603 609 

1961 79 69 45 76 77 
1962 77 76 63 61 68 
1963 67 65 64 74 65 
1964 69 73 86 76 61 
1965 82 62 68 74 70 

70 51 66 63 64 79 
49 36 56 72 75 85 
77 57 41 54 64 55 
59 70 67 66 53 73 
62 72 56 63 58 66 
74 64 68 54 72 82 
64 61 59 67 46 79 
63 62 64 54 72 91 
69 46 53 28 52 75 
58 68 70 71 84 79 
645 587 600 592 640 764 

57 54 48 49 67 78 
48 62 40 55 54 77 
67 46 74 67 66 76 
50 27 51 48 85 85 
67 69 58 69 60 82 

49 83 69 62 69 67 
85 67 62 47 77 66 
75 79 45 58 58 59 
78 75 61 65 64 67 
77 79 55 63 62 65 
70 74 60 69 69 67 
69 67 65 61 64 64 
74 73 66 63 72 69 
81 66 66 56 52 60 
86 77 64 65 78 72 
744 739 614 611 665 657 

72 78 66 53 65 64 
70 75 64 50 62 63 
66 67 68 62 70 66 
75 69 74 43 73 66 
85 73 71 65 70 71 
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Jahr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Ju! Aug Sep Okt Nov Dez W! Fr So He Jahr 
1966 72 74 62 71 57 59 64 67 59 73 88 89 77 63 63 73 70 
1967 79 62 69 57 62 59 46 56 70 56 72 84 77 63 54 66 64 
1968 74 76 62 59 76 66 56 75 62 70 81 85 78 66 66 71 70 
1969 76 79 73 66 65 69 50 58 57 53 71 84 80 68 59 60 67 
1970 76 92 77 80 72 59 59 60 45 70 65 75 84 76 59 60 69 

751 728 669 694 673 601 533 587 581 654 775 785 758 679 574 670 669 

1971 59 74 74 53 73 76 42 54 40 45 81 66 69 
1972 78 78 53 80 73 64 65 67 55 48 66 46 74 
1973 76 76 64 72 62 60 61 53 46 65 57 75 66 
1974 74 83 81 52 68 65 54 58 70 89 78 75 77 
1975 74 42 87 67 67 70 51 62 69 63 80 68 64 
1976 80 70 50 55 57 39 60 53 73 73 80 77 73 
1977 87 81 81 86 72 77 67 70 68 66 79 68 82 
1978 80 86 81 72 78 71 65 67 60 61 55 78 78 
1979 76 84 86 77 64 71 61 69 59 74 77 79 79 
1980 75 68 81 74 71 79 69 60 49 72 81 68 74 

759 742 738 688 685 872 595 613 589 656 734 700 736 

67 
69 
66 
67 
74 
54 
80 
77 
76 
75 

57 
65 
58 
59 
61 
51 
71 
68 
67 
69 

55 
56 
56 
79 
71 
75 
71 
59 
70 
67 

61 
64 
64 
71 
67 
64 
75 
71 
73 
71 

704 627 660 681 

1981 64 62 83 64 77 71 73 55 74 81 61 89 65 75 66 72 71 
1982 79 65 71 60 58 68 59 70 55 78 65 79 78 63 66 66 67 
1983 69 65 69 85 85 68 35 62 59 62 67 57 71 80 55 63 65 
1984 77 70 50 61 87 60 53 60 83 69 66 75 68 66 58 73 68 
1985 80 64 82 67 76 73 48 51 39 50 85 73 73 75 57 58 66 
1986 82 81 71 87 74 56 55 59 58 64 57 70 79 77 57 60 68 
1987 85 87 67 57 71 81 66 64 65 76 76 79 81 65 70 72 73 
1988 73 68 91 67 76 68 55 55 70 72 70 83 73 78 59 71 71 
1989 57 65 62 90 45 59 60 62 60 51 48 59 68 66 60 53 60 
1990 55 61 57 79 56 74 46 44 61 66 81 78 58 64 55 69 63 

721 688 703 717 705 678 550 582 624 669 676 742 714 708 603 656 671 

Min 39 35 30 16 33 38 27 27 14 44 48 46 54 45 39 49 52 
Max 91 92 91 90 87 81 74 78 83 92 91 93 85 80 71 80 75 
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2. Dte 100jährige Messreihe der Sonnenscheindauer von Base! 
(CharioHe Urfer-Henneberger) 

2.1. Aiigemeines 
Es ist ein Priviieg, mit einer homogenisierten Messreihe von mehr ais 100 Jahren Sonnenscheindauer 
arbeiten zu dürfen, Die Forschung, die gerade in der heutigen Zeit besonders sensibei auf Klima
schwankungen reagiert und sehr sorgfäitig echte von vorgetäuschten unterscheiden muss, dürfte an 
den Messungen eines so gewichtigen Eiementes interessiert sein, in dem Faii erweist es sich nämiich, 
dass für den Jura-Nordfuss resp. den Süden der Oberrheinischen Tiefebene - vermutlich weit man eben 
mit weit Zurücktiegenden Werten vergieichen kann - statt eines erwarteten Trends eine überraschende 
Konstanz festgesteiit werden kann. 
Die voiiständige Messreihe von 1886 bis 1990 sowie die Mittei über verschiedene, uns wichtig erschei
nende oder in der Kiimatoiogie häufig verwendete Zeitspannen sind auf den Seiten 16 -20 aufgeführt, 
- Über Vor- und Nachteiie der Sonnenregistrierung mit Campbeü-Stokes, besonders im Vergieich mit 
den neueren und zur Zeit verwendeten tnstrumenten, bin ich in einem Arbeitsbericht für die SMA näher 
eingegangen (Urfer Ch., Nr. 172,1992). 
Die "Giättüng"der Reihe, die besonders die graphischen Darsteüungen übersichtlicher erscheinen Tas
sen, habe ich nach der aitbewährten Methode der "übergreifenden Mitte!" vorgenommen, aJso die Jahre 
(1+2+3+4+5)/5 dem Jahr "3", die Jahre (2+3+4+5+6)/5 dem Jahr "4" u, s. w. zugeordnet. Später hat 
Dipiomand M. Wüthrich die Daten mit dem Computer des geographischen institutes gepiottet (Abb. 4 -
6). 
An einem herausgegriffenen Beispie! sei gezeigt, dass man sich von den geglätteten Kurven nicht täu
schen iassen darf: Ausgerechnet in den stetigen Anstieg der Jahressummen von 1938-1947 falten der 
absoiut tiefste Wert von 1284 Stunden des Jahres 1939 sowie auch der retativ niedrige von 1477 Stun
den (Jahr 1944), weit eben auch die reiativ hohen von 1813 und 1904 Stunden der Jahre 1943 resp. 
1945 in diesetbe Reihe der 5er-Mittet eingehen. 

2050 
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m 1850 
TD 
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Jahr 

Abb. 4a: Fünffach ubergreifende Jahresmittei der Sonnenscheindauer (Jahre l±2±2g±4±5_ = Jahr "3" 
etc.) . Station Basei (-Binningen) 1888 -1987 
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Abb. 4b: Fünffach übergreifende Jahresmittei der Sonnenscheindauer (Jahre 1+2+3̂ +4+5 ̂  

etc.), Station Freiburg 1933 -1985 
2.2. Der Verlauf der gegiätteten Kurven 
2.2.1. Die Jahressummen der Sonnenscheindauer 
Der Veriauf über die 100 Jahre Sonnenscheindaüer in Basei ist in Abb. 4a eingezeichnet und zwar, we
gen der Sjährig-übergreifenden Mittei, mit 1888 beginnend und 1987 endend. Wegen der zahlreichen 
Diskussionen um eine beginnende Kiimaänderung gitt das primäre interesse den ietzten paar Jahr
zehnten. Aber entgegen anderer Messresuitate, u. a, im schweizerischen Mitteiiand, aber auch in Frei
burg i. Br. - dessen Ergebnisse uns freundticherweise zur Verfügung gesteiit worden sind (Abb. 4b) - ist 
keine genereiie Abnahme der Sonnenscheindauer ersichtlich. Vie) eher erkennt man, dass seit dem 
Tiefstand von 1967 eine aiimähiiche Zunahme festzusteiien ist, die um 1979 nur kurzfristig unterbro
chen worden war. Aber beide Minima sind nicht zu verglichen mit denen von 1902 (gegtättete Jahres
summe 1481 Stunden) und 1938 (1500 Stunden). Sicher darf man nicht übersehen, dass es auch kür
zere und längere noch sonnigere Perioden gegeben hatte, zuietzt um 1947 (mit 1852), zuvor 1909 (mit 
1826) und insbesondere 1893 mit geglätteten jahressummen von 1878 Stunden. Gesamthaft betrach
tet erscheint das Auf und Ab der Reihe verbiüffend regeimässig und mit einer grob geschätzten Peri-
odeniänge von etwa 13 Jahren. Sucht man nach einem rückiäuftgen Trend, so kann man einen deutii
chen zwischen 1893 und 1938 erkennen. Nach einem rasch erfoigten Ausgtetch findet sich ein weniger 
stark ausgeprägter zwischen 1947 und 1967. Sie passen aber nicht ins Bitd der häufig diskutierten Kii-
maänderungen und dürften eher Schwankungen im Witterungsabtauf zuzuschreiben sein. 
Aus den effektiven Jahreswerten seien noch die sonnenreichsten und die trübsten hervorgehoben: 
1939 waren nur gerade 1284 und 1965 auch nur 1388 Sonnenstunden registriert worden; denen ge
genüber waren es 1893 deren 2051,1949 auch noch 2030 und 1976 nur gerade 9 Stunden wentger 
gewesen. 
Wenn man Detaii-Untersuchungen an einem Etement durchführen wiü, von dem eine so iange Mess
reihe zur Verfügung steht, so wird man mit Mittein über Perioden arbeiten, die zum Probiem am besten 
passen. 
Zweckmässig sind sicher die 
Internationai festgelegten Ktimaperioden 1901-1930 

1931-1960 
1961-1990 
1901-1940 
1941-1980 

Für andere Schweizer Stationen gaiten 
die zu ergänzen sind durch 
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Urtsere Reihe von 4 Perioden zu 25 Jahren 1886-1910 
1911-1935 
1936-1960 
1961-1985 

Schiiessfich die Mittei über 105 Jahre 1886-1990 (Seite 16, Tab. 7) 
in Freiburg i. Br. hat man erst 1931 mit der Registrierung der Sonnenscheindauer begonnen. Vom Leiter 
des instituts sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass die rund 55jährige Reihe keiner Homo
genitätsprüfung unterzogen worden ist. Weii man von dort die früheren Werte aiso nicht besitzt, wird 
man aus den voriiegenden Ergebnissen für die Jahressumme auf einen "stetigen Rückgang der Son
nenscheindauer" schiiessen. Auf dieses Probiem komme ich bei der Besprechung der Jahreszeiten
summen noch eingehender zurück. 
Noch ist nicht exakt erwiesen, dass unser Eingriff in unsere Umweit eine Kiimaänderung zur Foige ha
ben wird. Für Base) kann man feststeüen, dass für die Sonnenscheindauer noch keine irreversibie Zu-
oder Abnahme beobachtet werden kann. 
2.2.2. Die Jahreszeitensummen der Sonnenscheindauer 
Rein gef ühismässig iiegen uns die Summen der Sonnenscheindaüer über eine Jahreszeit näher ais die
jenige über ein ganzes Jahr, in Abb. 5a sind sie im gegiätteten Veriauf für die 100 Jahre aufgetragen. 
Besonders im Frühting und im Herbst erkennt man reiativ stetig vor sich gehende Änderungen im einen 
oder anderen Sinn, die über Jahrzehnte andauern. Wenn man ihm besondere Beachtung schenkt, so 
fäiit tatsächiich der Abfaii der Sonnenscheindauer im Frühiina seit 1955 besonders auf. Über 100 Jahre 
zurück erkennt man aiierdings zwischen 1898 und 1904 einen Tiefstand, der mit dem momentanen zu 
vergleichen ist. ihm war eine sehr sonnige Periode vorausgegangen und danach, in verschiedenen 
Schüben, ein Wiederanstieg geföigt. Der üej&si ist in den tetzten 5 Jahrzehnten insgesamt durch einen 
Anstieg der Sonnenscheindauer gekennzeichnet, auch wenn daraus Zacken nach unten und oben her
ausragen. Zuvor war die Sonnenscheindauer - mit Ausnahme des Tiefstandes von 1903 - seit 1890 fast 
unmerkiich und stetig abgefaiien. Dieses Phänomen scheint mir wichtig genug, um ihm im nächsten Ka
pitel eingehender nachzuforschen. Die Wjrjiersummen sind, aüein schon wegen ihrer kleineren mögii-
chen Dauer, über die ganzen 100 Jahre sehr ausgewichen. Aber auch hier, wie schon bei den Jahres
summen, überrascht ein fast regetmässiger Wechset zwischen trüberen und sonnigeren Penoden. Da
von* dass durch zunehmenden winterlichen Smog in Basei die Sonne auf dem Streifen des Campbeü-
Stokes kürzere Spuren hinteriiesse, ist nichts zu erkennen. Das Messgerät istsüdtich der Stadt, bei Bin
ningen, aufgesteiit, und es wäre immerhin denkbar, dass die tiefstehende Wintersonne unter einer 
Dunstwolke durchzudringen vermöchte. Der Vergieich mit Freiburg i.Br, könnte da einen gewissen Auf-
schiuss geben. Doch können wir nur erkennen (Abb. 5b), dass auch für jene Lage in der Rheinischen 
Tiefebene dieseibe Feststeüung gemacht Werden kann: Es ist keine abnehmende Tendenz der Son
nenscheindauer im Winter ersichtlich! Auffäüige Paraüeien zwischen beiden Stationen sind auch in an
deren Jahreszeiten vorhanden. Ein Trend zum Anstieg der Sonnenscheindauer im Herbst und der mar
kante Rückgang im Frühling In den letzten 30 Jähren faiien noch mehr auf, weil man in Freiburg über 
die vorangegangenen 45 Jahre nichts weiss. An beiden Stationen ist der Veriauf der Sonnenscheindau
er im Sommer sehr variabel, und um einen Trend in die eine oder andere Richtung herauszuiesen, 
brauchte es - besonders am Beispiei von Base! - einige Phantasie. Da wegen des hohen Sonnenstan
des die Strahiung an sich schon während der meisten Stunden des Tages intensiv ist, genügt eine 
Trübung der Atmosphäre durch "Sommersmog" aüein nicht, um das Einbrennen auf dem Campbeii-Sto-
kes-Streifen zu verhindern und einen stetigen Rückgang der Sonnenscheindaüer vorzutäuschen. 
Ais besonders sonnige oder trübe Jahreszeiten seien erwähnt: Der Sommer 1911, der fast schon Le
gende geworden ist, erreichte eine Summe von 901 Stunden; am nächsten kommen ihm der von 1949 
mit 878 sowie 1976 mit 850 Stunden. Ais trübste sind zu nennen 1936 mit 529, dann 1954 mit 528 und 
1980 mit nur 517 Stunden für Juni, Juii und August zusammen. Aus einer nicht gegiätteten Darsteüung 
kann man heraustesen, dass auf einen sonnenreichen Sommer fast ausnahmstos ein eher trüber foigt, 
dass aber sonnenarme ottmais gehäuft auftreten. Der Herbst 1895 fäiit mit seinen 529 Stunden aus ai-
len anderen heraus; 1891 hatte es nur gerade noch auf 481 Stunden gebracht. Den trübsten finden wir 
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Abb. 5a: Übergreifende Mittei für die 4 Jahreszeiten 
So = Sommer, Fr = Frühting, He = Herbst, Wi = Winter 
Baset 1888-1987 
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Abb. 5b: Übergreifende Mittet für die 4 Jahreszeiten 
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1944 mit 201, geföigt von 1939 mit 208 Stunden, interessant ist auch der Herbst 1974, der mit 223 Stun
den zwar nur an viertietzter Steüe steht, sich aber mitten in einer Periode stetigen Anstieges der Son
nenscheindauer befindet in den 3 Wintermonaten 1903/04 zusammen wurden nicht eihmai ganze 90 
Sonnenstunden registriert. Umgekehrt hatten die von 1948/49 den Rekord mit 330 Stunden 2. Ais son
nigster Frühiing ist der von 1893 mit 722 zu nennen, geföigt von 1953 mit 662 Stunden. Auch 1976 -
inmitten der Periode stetigen Rückgangs - weist noch 649 Stunden auf. Besonders sonnenarm war der 
Frühting 1939 mit einer Summe von nur 278 Stunden; ihm am nächsten kommen der von 1898 mit 331 
und die zwei späten von 1983 mit 348 und 1986 mit 343 Stunden. 
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Abb. 6a: Übergreifende Mittet für 4 ausgesuchte Monate Baset 1888 -1987 
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Abb. 6b: Übergreifende Mittei für 4 ausgesuchte Monate Basei 1888 - 1987 

Ma = März, Ja = Januar 

înzwischen ist er vom Winter 1989/90 mit einer Summe von 339 Stunden gebrochen worden! 
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2.2.3. Ein typischer Monat aus jeder Jahreszeit 
Noch mehr Besonderheiten finden sich natürlich in den einzeinen Monaten, von denen wirfür jede Jah
reszeit einen besonders typischen herausgreifen. Der Januar, der gegenüber dem Dezember bereits 
eine grössere mögtiche Sonnenscheindauer besitzt, wirkt in der gegiätteten Reihe besonders ab ca. 
1912 ausserordentlich ausgegiichen. 
Der März ist der Monat, in dem der Rückgang der Frühiingssumme am deutiichsten zum Ausdruck 
kommt, wobei man atterdings zum Minimum von 1979-1981 iakonisch beifügen darf, "dass aiies auch 
schon einmai dagewesen ist", u. a. von 1915-1917. Die Einzeiwerte variieren sehr stark und schwanken 
oft von einem Jahr zum nächsten über die Bandbreite zwischen Minima und Maxima, die bei 50 bis 70 
resp. 220 bis 240 Stunden iiegen. Bis zum Hochsommer, JuJL wird diese Tatsache noch ausgeprägter, 
indem sich unvermitteit Monatssummen von über 300 und soiche von knapp 150 Stunden foigen und 
umgekehrt. Die Höchstwerte finden wir im Juii und nicht etwa im Juni. Der Unterschied von rund 7 Pro
zent geht nicht aüein auf die Differenz von 31 statt nur 30 Tagen zurück. Die grosse Variabüität des 
Hochsommers ist auch noch in der gegiätteten Kurve deutlich erkennbar. Sicher ist der November nicht 
aüein wegen der bereits wieder kürzeren mögtichen Sonnenscheindauer über die ganzen 100 Jahre 
sehr ausgewichen. Deutiich zu erkennen ist auch die Stufe um ca. 1968, mit weicher die Werte aiige-
mein ansteigen. 
2.3. Ursachen für stetige Zu- und Abnahmen der Sonnenscheindauer 
2.3.1. Aügemeines 
Wenn sich ein grundlegendes Eiement der Kiimatoiogie über Jahrzehnte hinweg in der einen oder an
deren Richtung stetig ändert, so erweckt dieses Phänomen unsere ganze Aufmerksamkeit. Aber bereits 
haben wir erkennen müssen, dass wir in Basei in bezug auf die Sonnenscheindauer mit dem Begriff 
"Ktimaänderung" nicht übereiiig argumentieren dürfen. Vohäufig erieben wir auf diesem Gebiet noch 
nichts, was in den vorangegangenen 100 Jahren nicht auch schon vorgekommen wäre, in der Jahres
summe scheint sich nichts Wesentiiches abzuzeichnen, weii sich Abnahme im Frühting und Zunahme 
im Herbst im grösseren Rahmen auszugieichen vermögen. 
An dieser Steüe möchten wir auf 1.3.4. und Abb. 3 von Teit 1 hinweisen. Ein anatoger bzw. gegeniäufiger 
Trend ist bei den Beobachtungen der Bewöikung zu erkennen. Atterdings nimmt die Bewöikung genereii 
ab ca. 1930 im Monat März zu, während eine Abnahme der Sonnenscheindauer erst ab ca. 1955 sicht
bar wird. Eine Abnahme der Bewöikung im November kann auf ca. 1960 angesetzt werden, während 
der Anstieg der Sonnenscheindauer erst ab 1965 erfoigt. Wegen der Probtematik der Bewotkungsbe
obachtungen darf man sowieso keine strenge Gegentäufigkeit der Resuttate beider Etemente erwarten. 
Aber sicher ist es kein Zufaü, dass ein trend in den ietzten Jahrzehnten bei Sonnenscheindauer und 
Bewöikung auszumachen ist. 
Es ist daher naheiiegend, die Gründe für diese Aenderungen in der Synoptik zu suchen. Es wird bei uns 
der Eindruck erweckt und durch vereinzeite konkrete Erinnerungen verstärkt, dass in den tetzten Jahren 
der Frühting oft unverhättnismässig iang auf sich warten iasse; aber wir geniessen es, wenn sich das 
stabite Herbstwetter iange hätt und getegentiich sogar in den Winteranfang hineinzieht. Mit Hiife des 
"Wettertagen-Kaienders" soüte sich dies beweisen tassen können. 
tm fotgenden möchte ich daher Korrektionen zwischen der Sonnenscheindauer und Witterungsiagen, 
in ihrer einfachsten Definition, herausarbeiten. 
2.3.2. Auswah! der Witterungsiagen 
Die systematische Witterungsstatistik nach M. Schüepp geht zurück bis zum Jahr 1945. Der Verfasser 
definierte 1968 und 1985 zwei einfache Parameter, 1. die Witterung und 2. die Anströmrichtung des 
geostrophischen Windes. Antizyktonat ("+"), indifferent (ieer, von uns zum besseren Verständnis mit"." 
bezeichnet) und zykionat ("-") werden aus Sonnenscheindauer und Bewötkung der Stationen 
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- tntertaken, Engetberg, Säntis für die Aipennordseite; 
- Sitten, Zermatt, Davos für die inneren Aipen; 
- St. Moritz, Locarno, Mte. Bre für die Aipensüdseite 
definiert (ansteiie von aufgehobenen Stationen treten sukzessive Rigi-Kaitbad, Montana-Vermaia, 
Disentis, Lugano). Die Anströmrichtung des Windes (später wird nach Boden- und Höhenströmung ge
trennt unterschieden) ist in der 8-teiiigen Skaia angegeben. Bei Winden unter 15 kts im Bereich der 
Schweizer Aipen wird die charakteristische Lage angegeben: "H" für Hoch, "T" für Tief, "F" für fiache 
Druckverteiiung. "Sattei" und "Wirbei" sind in unserer Auszähiung nie vorgekommen. Wetteriagenkias-
sifikationen, die mehr ins Detaii gehen, nützen uns insofern nichts, ais wir doch für jede Lage eine si
gnifikante Anzahi von Beispieien benötigen. 
Auf Grund meteoroiogischer Erfahrungen wird man die Witterung aus den Sektoren SW (SE-SW-NW) 
und NE (NW-NE-SE) getrennt betrachten. Die"+",netten bei der Kassierung der Übergangstagen 
SE und NW, wobei man aber nie übersehen darf, dass sich "sonnig", "bewöikt" und "trüb" auf den Ai-
penraum bezieht. Die -T und -F passen zu den trüb-nassen SW-, die +H und +F zu den trocken-sonni
gen NE-Lagen. Erste Versuche am Monat März hatten ergeben, dass man mit dieser groben Einteitung 
bereits brauchbare Resuitäte erhätt. Die Mögtichkeiten von anderen Kombinationen der Witterungsia
gen hatte ich mir offen geiassen. 
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Abb. 7: Monatssummen der Sonnenscheindauer im Oktober ats Funktion der Anzahi Tage"+" aiier 
Richtungen, "+H", "+F","." (NW-E) (1945 -1989) 
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Versuche mit der Differenz oder dem Quotienten aus 2 Gruppen vertiefen unbefriedigend. Auch die zu
sätzüche Angabe über Luftmassen bereichern die Anaiyse nicht. An den vieien Tagen mit Frontdurch
gängen ist die Zuordnung zu nur einer Luftmasse notwendigerweise mit Fehiern behaftet, die in die Un
tersuchung nur zusätzüche Unsieherheitsfaktoren einbringen. (An dieser Steüe sei mir eine Anmerkung 
ertaubt: Kurzfristig hatte ich seiber vor Jahren an der Rückwärtskiassifikation mitgearbeitet und feststei-
ien müssen, wie schwer es ist, 1 Tag auf 1 Minimum von Charakteristika festzuiegen, wenn auch noch 
verschiedene andere Mögiichkeiten in Betracht kämen.) 
2.3.3. Sonnenscheindaüer und Witterung !m Oktober 
Da sich die Zunahme der Sonnenscheindauer im Oktober bereits ab ca. 1940 abzeichnet, kann ihre 
Entwickiung durch die weniger weit zurückreichende Witterungsstatistik nicht gektärt werden. Jedoch 
kann man am Beispiei dieses Herbstmonats nach Korrektionen zwischen Monatssummen der Sonnen
scheindauer und verschiedenen Witterungsiagen suchen. Wähit man die Kombination der "+"Tage aus 
aüen Anströmrichtungen sowie +H und +F zusammen mit den"." aus (NW-E) und setzt ihre Anzahi in 
Abhängigkeit zur Monatssumme der Sonnenscheindauer (Abb. 7), so erhätt man einen Korreiations-
koeffizienten von 0,76. Wähit man aiie "-"Tage und zähit noch die"." (SE-W) dazu, so erhätt die negative 
Korretation noch einen Koeffizienten von 0,70. Diese Resuttate sagen aus, dass es im Oktober bei 
schönem resp. schiechtem Wetter in den Aipen und am Aipenrand gieichzeitig auch in Basei sonnig 
resp. trüb ist. Aus der 100jährigen Reihe der Sonnenscheindauer von Basei kann man schüessen, dass 
in unserem Land die Witterung seit ca. 1944 im Oktober häufiger antizykionai war ats in den 30 Jahren 
zuvor. Noch früher muss die Witterung oft veränderiieh gewesen sein. 
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Abb. 8: Monatssummen der Sonnenscheindauer im November ats Funktion der Anzaht Tage "+" 
aiier Richtungen, "+H", "+F","." (NW-E) (1945 -1989, doppeiter Masstab wie Oktober) 
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2.3.4. Sonnenscheindauer und Witterung im November 
Auch wenn das übergreifende Mittei im November seit 1968 auf höherem Niveau veriäuft ais in den Jäh
ren zuvor, so finden sich doch auch dann noch extrem hohe und tiefe Einzeiwerte, so dass wir unsere 
vergieichende Statistik auch auf diesen Monat anwenden können. 
im Spätherbst ist es bei schönem Wetter im Aipenraum nicht unbedingt auch am Juranordfuss sonnig, 
in Abb. 8 sind für den November die gieichen Abhängigkeiten wie in Abb. 7 für den Oktober aufgetra
gen, wobei nun keine eindeutige Korretation zum Ausdruck kommt. Besonders ausgefaitene Beispieie 
geben der November 1958 sowie 1984 ab. tm ersten wurden totai 27 Sonnenstunden registriert bei un
ter anderem 19 "schönen" Tagen; im zweiten genügten 8 "schöne" Tage aus dem SW-Sektor neben 12 
"indifferenten", um 99 Stunden einzubrennen, im zweiten Fait dürfte es sich um die Foigen von Föhn 
gehandelt haben, der im Wotkenniveau bis in die Gegend von Baset reicht oder sich am Juranordhang 
nochmais wiederhoit. 
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Abb. 9: Monatssummen der Sonnenscheindauer im November ais Funktion der Anzahi Tage 
aiier Richtungen, "-F" (1945 -1989) 

Probeweise habe ich in Abb. 9 eine entgegengesetzte Beziehung, graphisch aufgetragen, nämiich die 
zwischen der Sonnenscheindauer und der Summe aiier "-"Tage und ".'Tage. Ais tineare Regression er-
häit sie zwar nur den Koeffizienten von -0,62. Aber ihre Aussage hat mich dazu bewogen, für diese An
zah) von Tagen das übergreifende Mittei zu berechnen und es - im abfaiienden Massstab - demjenigen 
der Sonnenscheindauer gegenüberzustetien (Abb. 10). Besonders nach 1958 ist im Vertauf beider Kur
ven eine auffaitende Paratieiität zu erkennen: tn dem Masse, wie die Sonnenscheindauer im November 
zunimmt, verringert sich auch die Zaht zyktönater und indifferenter Wetteriagen! Das würde unseren 
subjektiven Eindruck bestätigen, dass der Spätherbst in den ietzten Jahren häufig durch antizykionaie 
Witterung gekennzeichnet sei. Es darf nicht verwundern, dass diese Tatsache am Juranordfuss besser 
nachgewiesen werden kann ats im Schweizerischen Mitteiiand. Wie es scheint, profitiert ja auch Frei
burg i. Br. weniger vom schönen Wetter, weit sich der herbstliche Morgennebei dort wohi auch weniger 
rasch auftöst ats am Südrand der Oberrheinischen Tiefebene. 
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Abb. 10: Uebergreifende Monatsmitte) der Sonnenscheindauer für November (1947 - 1987) [ausge
zogene Kurve] und der übergreifenden Anzahi Tage [x]"-" und "." aiier Richtungen, "-F ". 
(Anzahi Tage in absteigendem Massstab gewähit) 

2.3.5. Sonnenscheindauer und Witterung im März 
Mit demseiben Vorgehen bearbeitete ich natüriich auch den Monat März. Die Korreiationen zwischen 
Sonnenscheindauer und Anzah) der "+'Tage dürften wieder enger werden, weii im Frühiing in den Nie
derungen des Juranordfusses kaum mehr Morgennebe) die Sonneneinstrahiung beeinträchtigen. Der 
Koeffizient dafür beträgt denn auch 0,83. in Abb. 11 sind die"." (NW-E)-Tage mitgezähit, weii sie auch 
zum "schönen" Wetter gehören; dadurch sinkt aiierdings der Korretationskoeffizient auf 0,78. Wieder fai
ien zwei Beispieie aus dem KoHektiv. im März 1966 wurden nur 142 Sonnenstunden registriert bei doch 
10 "+"Tagen aus NE und weiteren 21"." (NW-E); vieiieicht war Hochnebe) mit im Spiei. Umgekehrt wur
den 1978 168 Sonnenstunden gezählt bei 9 "-'Tagen aus (SE-SW-NW) und 11 indifferenten aus (SE-
W) und nur 11 "+"Tagen aus Sektor NE; es könnte sich wieder um föhnige Aufheiiungen handein. Über
geht man diese zwei Jahre, so steigt der Korreiationskoeffizient wieder auf 0,83 an. 
Daraufhin habe ich auch für den März die Darsteiiung mit den übergreifenden Mittein (Abb. 12) auspro
biert, und zwar a) die Anzahi der "+"Tage aus NE, "." aus (NW-E) ["." istgieichzusetzen mit "indifferent "] 
sowie +H und +F und b) (im absteigenden Massstab) die Anzahi der "-"Tage aus SW,"." aus (SE-W) 
mit -F. Auch bei dieser Graphik faiien Paraiieiitäten auf. Wie schon im Beispiei vom November sind Dis
krepanzen zwischen 1953 und 1957 auffäiiig, die ich aber auf die Witterungsanaiyse zurückführe, da 
diese zwischen 1954 und 1968 Wechsein unterworfen gewesen war. 
Was wir aber mit unserer Untersuchung beweisen woiien, kommt zum Ausdruck: Die Sonnenschein
dauer nimmt gesamthaft betrachtet in den ietzten Jahrzehnten im März deshaib ab, weit Antizykionai-
iagen seitener und zykionaie häufiger geworden sind. Es trügt nicht nur das Gefühi, wenn wir uns in den 
ietzten Jahren um den Frühling betrogen vorkommen. Unsere 100jährige Statistik sagt aber aus (Abb. 
5), dass dies auch schon früher der Faii gewesen war, so etwa zwischen 1898 und 1907,1914 und 1917 
und um 1924. Dazwischen haben sich jeweiis sonnigere Perioden geschoben, tetztmats vor 1956. Nicht 
immer haben sich Frühiing und Herbst in dem Mass ausgegiichen wie in den ietzten Jahrzehnten, in 
denen man eher das Gefühi von einer Verschiebung, einer "Rotation" der antizykionaien Wetteriagen, 
hat. 
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Abb. 11: Monatssummen der Sonnenscheindauer im März ais Funktion der Anzahi Tage "+" aiier 
Richtungen "+H", "+F","." (NW - E) (1945 -1989) 
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2.4.1. Aiigemeines 
in Heft i (i) der Kiimatoiogie der Schweiz (Schüepp M., 1962,35) sind für Basei neben Mittein und Ex
tremen unter anderem auch die Tagesgänge der Sonnenscheindauer im Mittei über die Jahre 1931-
1960 pubiiziert. Ais "Vergieichsbasis" werde ich mich im foigenden auf diese Werte beziehen (am Er
gebnis würde sich nichts Wesentiiches ändern, wenn man neue mittiere Tagesgänge über spätere oder 
iängere Perioden berechnen würde), ich wiü sie vergieichen mit den Tagesgängen extrem sonniger und 
trüber Monate ab 1929, aiso am neuen Standort des Campbeü-Stokes in Basei-Binningen. 
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Abb. 12: Uebergreifende Monatsmittei der Sonnenscheindauer für März (1947 - 1987) [augezogene 
Kurve], der übergreifenden Anzahi der Tage (+)"+" (NW - NE - SE), "+H", "+F","." (NW - E) 
sowie [o, in absteigendem Massstab]"-" (SE - SW - NW), "-F","." (SE - W) 
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Fast in aiien Beispieien veriaufen die mittieren Tagesgänge asymmetrisch zum wahren Mittag, im 
Herbst und Winter wird die Sonnenscheindauer am Vormittag oft durch Nebei oder Hochnebei reduziert; 
im Frühiing und Sommer werfen die Queiiwoiken besonders am Nachmittag und Abend häufiger Schat
ten auf das instrument (Schüepp M. und andere, 1978 und 1979). 
Für die Diskussion einzeiner Beispieie iäge es nahe, dafür die Monate mit den kürzesten und iängsten 
Tagen sowie die Zeit der Aequinoktien auszuwähien. Wegen seines Trends woiien wir jedoch den März 
für eine Gegenübersteiiung mit dem November reservieren. Aber Februar und Aprii bringen ebenso in
teressante Resuttate. Den Juii ziehe ich dem Juni vor, weii seine Monatssummen extremer ausfatten. 
Aus den rund 60 Jahren habe ich die Monate mit den extremsten Summen herausgegriffen und nicht 
darauf geachtet, dass es sich jeweits immer um diesetbe Anzahi von Beispieien handeit. Separat hebe 
ich auch hervor, wenn vereinzeit ganz extreme Werte aufgetreten sind. 
2.4.2. Tagesgang der Sonnenscheindauer ausgewähiter Monate 
2.4.2.1. Dezember 
im Dezember (Abb. 13, oben) ist der Nachmittag im Durchschnitt etwas sonniger ais der Vormittag, im 
ietzten noch retativ hohen Wert zwischen 14 und 15 Uhr sehe ich einen reetien Zusatz der Sonnen
scheindauer, der dadurch entsteht, dass sich im Laufe des Tages, nach einem Störungsdurchgang am 
Vorabend oder in der Nacht, eine Wetterbesserung anbahnt und es dabei kurz vor Sonnenuntergang 
noch zu ein paar Strahien reicht. 
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Abb. 13: Tagesgänge der Sonnenscheindauer im Mittei über extrem sonnige resp. trübe Monate, 
vergiichen mit dem Mittei 1931 -1960 (Schüepp M., 1962,34; ausgezogene Kurve) 
oben: Dezember """"Mittet 1951 + 1972 

------- Mittei 1929 + 1948 + 1951 +1971 + 1972 +1975 + 1980 + 1983 
Mittei 1935 + 1943 + 1945 +1947 +1950 +1952 + 1965 + 1966 

Mitte: Februar Mittei 1929 + 1932 + 1949 +1959 + 1975 
Mittei 1937 + 1942 + 1944 + 1946 +1947 +1970 + 1974 + 1987 

unten: Aprii Mittei 1934 + 1945 + 1946 +1947 + 1955 + 1971 + 1974 + 1976 
+ 1982 + 1987 

Mittet 1935 + 1936 + 1950 + 1970 + 1972 + 1977 + 1983 + 1986 
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in Base) pftegt der Stau, gieich wie in der Westschweiz, nicht so iange zu dauern wie in der Zentrai- und 
Ostschweiz. Der mittiere Tagesgang der acht trübsten Monate (Summen zwischen 21 und 33 Stunden) 
weist wohi nur zufäiiig eine minim grössere Summe am Nach- ais am Vormittag auf: An vorwiegend ne-
biigen Tagen reisst der Stratus im Dezember auch am Nachmittag kaum auf; bei zykionatem Wetter 
konzentheren sich die Aufheiterungen im Winter nicht unbedingt auf den Nachmittag. Der Tagesgang 
über die acht sonnigsten Dezember (Summen zwischen 76 und 114 Stunden) gipfelt in einem zum Mit
tag fast symmetn'schen Maximum. Später am Nachmittag, zwischen 14 und 16 Uhr, zähit man etwas 
mehr Sonnenschein ais am Vormittag. Meist ist es eben an schönen Wintertagen auch schon am Vor
mittag sonnig. Greift man aüein die Tagesgänge von 1951 und 1972 (Summen von 107 und 114 Stun
den) heraus, so erkennt man einen Gewinn in der Mitte des Nachmittags noch besser. 
2.4.2.2. Februar 
im Februar sind die Tage bereits merküch iänger (Abb. 13, Mitte), aber der Veriauf des mittleren Tages
ganges und desjenigen über die acht trübsten Monate (Summen zwischen 30 und 50 Stunden) sind de
nen vom Dezember ähniich. Das Mitte) über die fünf sonnigsten (Summen zwischen 138 und 159 Stun
den) zeigt einen deutlichen asymmetrischen Tagesgang. Zwischen 12 und 15 Uhr steigt das Stunden-
mittei auf fast 70 Hundertste! oder rund 40 Sonnenminuten pro Stunde. Vergiichen mit dem Herbst (Abb. 
14, unten) steiit man fest, dass zwar auch im Februar vieie schöne Tage mit Nebei oder Hochhebet be
ginnen, dass aber dessen Neubiidung erst nach Sonnenuntergang oder erst im Laufe der Nacht erfoigt. 
2.4.2.3. Aprit 
im zweiten Frühiingsmonat, im ApH(Abb. 13, unten), sind aüe drei Kurven nach ünks verschoben, der 
Vormittag aiso sonniger ais der Nachmittag. Die Unterschiede im Veriauf zwischen dem Mittei, den 
zehn sonnigsten (Summen zwischen 200 und 218 Stunden) und den acht trübsten (Summen zwischen 
67 und 107 Stunden) sind nicht signifikant. Die Maxima aiier befinden sich in der Stunde vor dem wah
ren Mittag. Sowohi bei schönem wie bei schtechtem Wetter nimmt die Bewöikung im Laufe des Nach
mittags weiter zu. 
2.4.2.4. Juü 
im Gegensatz zu den Bergstationen (Jurahöhen, Voraipen, Aipen, aber auch Vogesen und Schwarz
waid) ist der mittiere Tagesgang im Hochsommer, JuJi (Abb. 14, oben), in Base) zum Mittag fast sym
metrisch. Das Mitte) über die sechs trübsten Monate (Summen zwischen 144 und 164 Stunden) hat ein 
in den frühen Nachmittag verschobenes Maximum. An den Schtechtwettertagen iöst sich die Bewöi
kung hinter einer Störung etwa von 10 Uhr an auf, und das neue Gewötk einer nächsten zieht bereits 
wieder im Laufe des Nachmittags auf. in den sieben sonnigsten Monaten (Summen zwischen 300 und 
333 Stunden) ist zu erkennen, dass sich doch an vieien schönen Tagen die Queiibewöikung gegen 
Abend bis Basei bemerkbar macht, handle es sich nun um Ausbreitungen von den Vogesen oder vom 
Jura her, oder um abgeschwemmte Konvektionswoiken vom Schwarzwatd bei östiichen bis nordöstli
chen Winden. 
2.4.2.5. September 
im September (Abb. 14, unten) ist nun das 30jährige Mitte) wieder deutlich asymmetrisch, da die Mor-
gennebei gehäufter auftreten. Rein von ihren Werten her ist man versucht, die sonnigsten Monate in 
zwei Gruppen zu unterteüen: drei vor 1960 (Summen zwischen 235 und 260 Stunden) und fünf nach 
1960 (Summen zwischen 210 und 224 Stunden), im gemitteiten Tagesgang unterscheiden sie sich nur 
in den Vormittagsstunden, weshatb ich die Mittei der drei extremsten nur ais Kreise bis 15 Uhr einge
zeichnet habe. Man erkennt daraus, dass sich besonders sonnige Tage ähniich denen vom Sommer 
verhaften, am Vormittag praktisch nebeifrei sind und gegen Abend etwas Queiibewöikung erhaiten. 
Auch in der Gruppe der fünf ziemiich sonnigen Monate ist am Nachmittag noch Konvektionsbewöikung 
angedeutet, und am Vormittag ist die Einstrahiung durch Morgennebei bis gegen 11 Uhr beeinträchtigt. 
Bei den trübsten Monaten finden sich auch vor 1953 die fünf extremsten (Summen zwischen 98 und 
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115 Stunden) und nach 1960 sechs weitere mit 116 bis 129 Stunden. Eingezeichnet habe ich nur er-
stere. ihr Tagesgang fäiit durch eine Depression nach Mittag auf, die man vieiieicht mit einer Häufung 
von Regenschauem nach den Stunden intensivster Einstrahiung in Verbindung bringen kann. Für die 
Gruppe der weniger trüben September veriäuft der Tagesgang bedeutungsios einfach zwischen der 
Norm und den Tiefstwerten. 
Es ist eigenartig, dass sich vor 1960 die sonnigsten und die trübsten Monate stärker voneinander un
terscheiden ais in der anschiiessenden Periode. Auf Anhieb sehe ich keine piausibie Erkiärung dafür. 
Abb. 14: Tagesgänge der Sonnenscheindauer im Mittei über extrem sonnige resp. trübe Monate, 

vergiichen mit dem Mittei 1931 -1960 (Schüepp M., 1962,34; ausgezogene Kurve) 
oben: Juii Mittei 1935 + 1945 + 1949 + 1952 + 1964 +1971 +1983 

Mittet 1932 + 1936 + 1948 +1955 + 1965 +1980 
unten September **«-* Mitte! 1929 + 1947 + 1959 

Mittet 1961 + 1970 + 1971 + 1980 +1985 
Mittet 1931 + 1936 +1944 + 1950 + 1952 
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Abb. 15: Tagesgänge der Sonnenscheindauer im Mitte) über extrem sonnige resp. trübe Monate, 
vergiichen mit dem Mittei 1931 -1960 (Schüepp M., 1962,34; ausgezogene Kurve) 
oben: März o—o-Mittei 1938 + 1948 + 1953 + 1961 (vor 1962) 

— Mitte) 1972 + 1976 + 1984 + 1989 (nach 1971) 
A—A-Mittei 1934 + 1937 + 1939 + 1947 + 1951 +1952 (vor 1953) 

Mittei 1964+1974+1975 + 1979 + 1985 (nach 1963) 
unten: November o—o- Mittei 1953 +1973 + 1978 +1981 +1986 (nach 1950)) 

Mittei 1935 + 1937 + 1938 + 1945 + 1948 (vor 1950) 
A—A-Mittei 1974 + 1975 + 1979 + 1985 (nach 1970) 
— — Mitte) 1933 + 1943 + 1944 + 1950 +1958 (vor 1960) 
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2.4.2.6. März und November 
März und November: Nachdem im 3. Kapitei gezeigt werden konnte, dass sich die Witterungsverhäit-
nisse dieser beiden Übergangsmonate in den ietzten Jahrzehnten modifiziert hatten, wird man untersu
chen, ob sich aiienfaüs auch in den Tagesgängen der Sonnenscheindauer etwas abzeichnet, ich habe 
für den Anfang und den späteren Abschnitt der 60jährigen Periode für diese beiden Monate die beson
ders sonnigen resp. trüben Monate getrennt herausgesucht. Dabei vertiert nun aüerdings das Ver-
gieichsmittei von 1931 - 1960 seine Bedeutung in bezug auf seinen Absoiutwert. Aber ais Vergieichs
basis genügt die Kurve. 
im Adärz gieichen sich die Tagesgänge der sechs trübsten Monate vor 1953 (Summen zwischen 67 und 
97 Stunden) und den fünf nach 1963 (Summen zwischen 48 und 80 Stunden) in den ersten Tagesstun
den (Abb. 15, oben) an. Erstere erreichen ihr Maximum um 11.30 Uhr, ietztere um 10.30 Uhr. Sie un
terscheiden sich erst in den Nachmittagsstunden um drei bis sieben Minuten pro Stunde. Daraus darf 
man schiiessen, dass sich die Zykionaiität in dichterer Bewöikung und damit wohi auch grösserer Nie-
derschiagsneigung im Vertaufe des Nachmittags und Abends auswirkt. Die vier sonnigsten Monate 
nach 1971 (Summen zwischen 159 und 175 Stunden) vertäuten nahe und auffaltend paraüet zum Be-
zugsmittei. Die vier sonnigsten vor 1962 (Summen zwischen 210 und 242 Stunden) übersteigen dieses 
bei weitem. Auffäiiig ist die Symmetrie zum Mittag bis um 10 Uhr und ab 14 Uhr. Weii in den einzeinen 
Beispieien das Tagesmaximum fast wiükürtich irgendwo zwischen diesen Terminen üegt und auch se
kundäre Minima in der Stunde vor Mittag auftreten, resuitiert im Mittet eine teichte, eher zufäüige Wette. 
Zu bemerken ist noch, dass der Unterschied zwischen den mittleren Maxima von der früheren zur spä
teren Kurve mehr ais zehn Minuten (auf diese bestimmte Stunde) ausmacht. 
Für den November fatten die sechs sonnigsten Monate (Summen zwischen 112 und 138 Stunden) in 
die Zeit nach 1950 (Abb. 15, unten), tn ihren maximaten mittleren Stundenwerten kommen sie acht bis 
zwöif Minuten höher zu iiegen ais die betreffenden der fünf sonnigsten November vor 1950 (Summen 
zwischen 82 und 90 Stunden). Je schöner die Witterung, um so kürzer der Morgennebet, im Standard-
mittei ist die Asymmetrie zum Mittag nicht stark ausgeprägt. Sein Absoiutwert stimmt fast überein mit 
dem Mittet der vier trübsten Monate nach 1970 (Summen zwischen 55 und 57 Stunden und isotiert 1985 
mit 40 Stunden). Vor 1960 finden sich fünf wesentiich sonnenärmere (Summen zwischen 26 und 32 
Stunden), die in ihrem mittleren Maximum um 12 Uhr auf knapp neun Minuten Sonnenschein pro Stun
de kommen. Die Fastsymmetrie zum Mittag dürfte bei vorwiegend schtechtem Wetter rein zufättig zu
stande gekommen sein. 
Das hervorstechende Resuitat dieses Vergieichs der beiden Monate, für die man eine unterschiediiche 
Entwickiung in den Häufigkeiten der Wetteriagen beobachten kann, ist sicher die auffäüige Verschie
bung der Absotutwerte der extremen Monate, tm März sind nach 1965 die sonnigsten Monate tatsäch
iich nicht mehr so sonnenreich wie in der Periode zuvor, und im November sind nach 1960 die trüben 
Monate bei weitem nicht mehr so sonnenarm wie zuvor. Dafür erreichen die sonnigsten überraschend 
hohe Absotutwerte. Den Meinen zeitüchen Verschiebungen der Maxima und der sekundären Minima 
möchte ich keine grosse Bedeutung beimessen, ich sehe darin iedigiieh den Unterschied der Tages
gänge an trüben gegenüber noch trüberen und an sonnigen gegenüber noch schöneren Tagen der je
weiis zur Diskussion gestellten Jahreszeit. 
2.5. Jahresgang der Sonnenscheindauer 
2.5.1. Aiigemeines 
in der Kümatoiogie gibt man sehr oft den Jahresgang eines Eiementes aüein durch die zwöif Monats
mittei an. in den Tabetien 7 und 8a, Seiten 16-20, fände sich dafür reichiich Matena), besonders durch 
den Vergteich der vier aufeinahderfotgenden 25-Jahres-Mittei, aus dem hervorgeht, in weichem Masse 
sowoht die einen ais auch die anderen Monate durch grössere oder kteinere Sonnenscheindauer auf-
fäiien. Bei dem in verschiedenen Computern gespeicherten Materiai ist es mögtich, die 365 Tagesmittei, 
die sog. "Singuiaritäten", rechnen zu iassen. 
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tn der Literatur findet man vorwiegend die Singuiaritäten der Temperatur, gemittett über vier bis fünf De
zennien (Uttinger H., 1940,47; Götz R, 1954,16/17; UrferCh., 1954,388). Besserats im ausgegliche
neren Monatsmittei erkennt man darin etwa die Verzögerungen oder Rückfätie im Anstieg oder Abfait, 
sekundäre Minima zwischen den Höchst- und Maxima unter den Tiefstwerten. Vertässiiche Daten für 
"Weihnachtsdepression", "Eisheiiige" und "Schafskätte" kann man von den Untersuchungen nicht er
warten, auch nicht die Gewissheit, dass diese oder andere Ereignisse in jedem Jahr zu erwarten sind. 
Aus den 30jährigen Mittetn von Bider M. und Kramer M. (1961) über eine fast 200jährige Reihe von 
Temperatur und Luftdruck iässt sich erkennen, in weichem Masse sich die Gesetzmässigkeiten in der 
Witterungsabfoige stetig wandein. 
im vortiegenden Fatt wird es von interesse sein, an Hand von Tagesmittetn die Differenzen herauszu
arbeiten, die sich in trüberen Frühiings- und sonnigeren Herbstmonaten in den ietzten rund 50 Jahren 
abzuzeichnen begonnen hatten. Geeignet scheinen dafür zwei aufeinanderfoigende 20-Jahresperi-
oden zu sein, nämiich 1943-1962 und 1963-1982. Soitte sich zu irgendweichen Zeitabschnitten des 
Jahres zwischen beiden Reihen gute Übereinstimmung ergeben, so dürfte man über dieses 40jährige 
Mittet von einer "Singuiarität" sprechen. 
Herr H. Bäntie von der SMA, Zürich, war so freundiich, mir diese zweimai 366 Werte auf dem Computer 
der ETH Zürich abzurufen. Dabei müssen wir aiierdings die Einschränkung in Kauf nehmen, dass dort 
ab 1978 die mit der Asta registrierten Tageswerte gespeichert werden, die mit den Messungen mit 
Campbeit-Stokes nicht streng vergteichbar sind (UrferCh., Nr. 172,1992). 
2.5.2. Vergliche der Monatsmitte! 
Am Monatsmittei sotten die beiden ausgesuchten Perioden miteinander vergiichen werden. Erstmais fü
gen wir auch für diesen Zweck die astronomisch mögiiche Sonnenscheindauer an (nach Schüepp M., 
1962, 3) und berechnen die retative Sonnenscheindauer in Prozenten, attes ausgedrückt in Zehntet
stunden und auf das Tagesmittei bezogen: 

i. = Periode 1943 -1962,!!. = Periode 1963 -1982 
M M N 

17 21 28 46 57 65 73 77 71 56 40 19 
18 19 28 35 50 58 64 72 63 54 37 24 

Astronomisch mögtieft 
78 82 95 110 128 143 150 147 135 117 101 86 

Reiative Sonnenscheindauer 
22 26 29 42 45 46 49 52 53 48 40 22 
23 23 29 32 39 41 43 49 47 46 37 28 

Wie nichtanders erwartet, sind die Differenzen zwischen der t. und tt. Periode im Frühting am grössten, 
im Sommer atierdings nicht wesentiich kteiner. Nur die Herbst- und Wintermittei sind sich praktisch 
gieich gebiieben. 
Bereits erhätt man einen ersten Eindruck, wie die reiative Sonnenscheindauer vom Dezember zum Ja
nuar fast gieich bteibt und zum Februar nur wenig zunimmt, tn der t. Periode ist die Stufe zum März 
deuttich, steigt aber in den foigenden Frühiingsmonaten kaum mehr an. in der tt. erfotgtder Anstieg eher 
vom März zum Aprit, und der Wert bteibt bis zum Juni tief. Um 50 Prozent beträgt die Sonnenschein
dauer erst im Juii und August. Der September ist wesentiich sonniger ais der März, besonders in der it. 
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Periode. Über den Oktober nimmt die Summe bis zum November stark ab, so dass in der i, Periode 
danach zum Dezember kein Unterschied mehr besteht. 
2.5.3. Vergteich der Jahresgänge im Tagesmittei 
Der Computer kann zwar die Jahreskurve der Tagesmittei gestochen scharf aufzeichnen, aber nur in 
einer Farbe und einer Signatur. Übereinander resp. nebeneinander aufgetragen heben sich die zwei 
Periöden nicht mehr erkennbar voneinander ab. Darum habe ich sie in die Abb. 15-18 von Hand umge
zeichnet. 
Ganz genereü kann man feststeüen, dass die Kurven über die erste (ausgezogen) und zweite (punktiert) 
Periode zeitweise untereinander fast identisch sind, dass sie manchmai paraiiei zueinander vertäuten -
wobei einmai die eine, ein andermat die andere obendrüber zu iiegen kommt - dass sie zeitüch gegen
einander verschoben sind oder aber ein ganz entgegengesetztes Verhatten dokumentieren. Wo sie ein
ander ähniich sind, darf man von Singutantäten sprechen. 
2.5.3.1. November 
tn Abb. 16 - kürzeste Tage - kommen bereits fast aite diese Mögüchkeiten vor. Zu Beginn des Novem
bers, besonders vom 4. bis zum 14., taufen die Kurven recht paraite! zueinander, in der tt. aberdeuttich 
oberhaib der t. Periode. Auf diese Zeit sowie auf die erste Hätfte der dritten Dekade konzentriert sich 
die in Kap. 2.3.4 besprochene Zunahme von sonnigen Tagen. Beiden Kurven ist ein fast stetiger und 
markanter Rückgang der Sonnenscheindauer überiagert von Monatsanfang bis über die erste Dekade 
hinaus; der Wiederanstieg ist ebenso deuttich, führt aber nur in der iL Periode zum Monatsmaximum 
von 3,7 Stunden (oder 44 Prozent) am 23. November. 
Abb. 16: Jahresgang der Sonnenscheindauer im Tagesmittei November-Dezember-Januar 

Periode 
Periode 

1943 
1963 

1962 
1982 

in Zehntetstunden (1/10 Std.) 

30 

10 

20. so. 10. 2a 10. 20. 

2.5.3.2. Dezember 
Zwischen dem 5. und 13. Dezember gteichen sich je eine Häufung trüber Tage in beiden Perioden prak
tisch aus. Dann besteht retativ gute Übereinstimmung zwischen dem 15. und 27., atso vor und während 
der "Weihnachtsdepression", tn dieser Zeit der kürzesten Tage variieren die mittteren Tagessummen 
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um 1,5 bis 2 Stunden (oder 20 - 25 Prozent der reiativen Dauer). Zum wechseihaften West- bis Süd
westwindwetter gehören in Basei auch immer wieder kürzere oder iängere Aufheiiungen. Die trübsten 
Tage des Jahres finden sich deshaib vor- oder nachher, in der i. Periode am 10. Dezember mit 0,5 Stun
den, in der ii. Periode am 
2.5.3.3. Januar 
1. Jajjuar. mit 0,9 Stunden (11 Prozent reiativer Sonnenscheindauer), während die 0,6 Stunden der i. 
Periode am 2. Januar das sekundäre Minimum bedeuten. Abgesehen von einem Unterbruch zwischen 
dem 5. und 8. Januar zieht sich diese trübe Zeit bis in die Mitte der zweiten Dekade. Danach erfoigt ein 
Anstieg auf drei und mehr Stunden pro Tag, der in der i. Periode am 29. Januar bei 3,9 Stunden gipfeit, 
in der ii. Periode nochmais zurückgehaiten wird. 
2.5.3.4. Februar 
Diese weist dafür Anfang Februar (Abb. 17) höhere Spitzenwerte auf. Nach wechseivotiem Auf und Ab 
gieichen sie sich in der dritten Dekade wieder einander an. 
Abb. 17: Jahresgang der Sonnenscheindauer im Tagesmittei Februar-März-Aprii 

Periode i 
Periode it 

1943 -1962 
1963-1982 

in Zehnteistunden (1/10 Std.) 

80 

60 

4-0 

20 

3Q. AO. 2C ZO. 20. 10. 

2.5.3.5. März 
Nächste Spitzen sind dann wieder am 2. März mit 5,1 resp. am 9. mit 5,0 Stunden oder rund 45 Prozent 
reiativer Sonnenscheindauer. 
Den grossen Vorteii der Graphik sehe ich darin, dass sich daraus abiesen iässt, wie sich die in Kap. 
2.3.5 besprochene Verschiechterung der Witterung im Monat März ab ca. 1960 effektiv nur auf die Zeit 
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vom 11. bis 28. beschränkt, sich dafür aber später im Frühjahr und im Sommer noch mehrmais abzeich
net. Beide Kurven werden vom Frühjahr an unruhiger, in der zweiten und dritten März-Dekade pendein 
die Tagesmittei der i. Periode um rund 5, in der i). zuerst um 3, erst später um 4 Stunden. 
2.5.3.6. Aprit 
Vom 29. März bis 22. Apjjjfoigen sich sonnige und trübe Abschnitte in beiden Perioden einigermassen 
übereinstimmend. Am Ende des Monats stehen sich das Maximum von 7,8 Sonnenstunden in der i. Pe
riode und ein Minimum von 3,1 Stunden in der ii. gegenüber) Diese grossen Differenzen hatten bis zum 
2.5.3.7. Mai 
10. Mai an. Weit sie sich aber auf zwei Kaiendermonate verteiien, sind sie uns bisher nicht besonders 
aufgefaiten. insgesamt dürften sie aber gteich grosse Bedeutung besitzen wie die für den Monat März 
festgestettte Verschiechterung. 
Erste richtig sonnige Tage mit Mittetn von 9,2 Stunden (oder 65 Prozent) resp. 8,8 Stunden (oder 61 
Prozent) finden sich in der!. Periode erstmais am 8., in der tt. am 13. Mai (Abb. 18). Sie stehen auch 
für den ganzen fotgenden Sommer stets vereinzeit da. Stärker ins Gewicht faiien kürzere oder tängere 
trübe Zeitabschnitte mit mittleren Minima von 4,5 Stunden, in beiden Perioden beobachtet man einen 
stufenweisen Ruckgang der Sonnenscheindauer bis zum 20. resp. 22. Mai. Es dürfte sich um die "Eis-
heiiigen" handetn, von denen sich die Bewölkung hinter den Störungsdurchgängen weniger rasch erhoit 
ats die Temperatur. 
Abb. 18: Jahresgang der Sonnenscheindauer im Tagesmittei Mai-Juni-Juii 

Periode) 1943-1962 
Periode tt 1963 -1982 

in Zehntetstunden (1/10 Std.) 

20. . 20. 
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2.5.3.8. Juni 
in der i. Periode würde man im Juni die "Schafskäite" vom 7. -14. - oder weniger extrem und dafür iän-
ger - vom 16. - 27. vermuten; für die ii. Periode käme, mit wenigen Ausnahmen, fast der ganze Monat 
dafür in Betracht! 
2.5.3.9. Juii 
Weniger unfreundiich ist es in den ersten 8 Tagen vom Juii, und das in beiden Perioden. Danach wird 
es, aüerdings nach einem markanten Minimum, nur in der i. Periode nach dem 20. noch dreimai wirkiich 
sonnig, in der Tabeüe finden wir bestätigt, dass im Mitte! über 1943 - 1962 aüe Monate von März bis 
August sonniger waren ats im Mittet über 1963 -1982. 
2.5.3.10. August 
tm August (Abb. 19) zeigt sich in den ersten beiden Dekaden noch retativ gute Übereinstimmung, tn 
diese Zeit (5.) fäiit das absoiute Maximum derit. Periode mit einem Tagesmittei von 9,8 Stunden (oder 
64 Prozent reiativer Sonnenscheindauer); in der i. findet man es schon am 25. Juii mit 10,5 Stunden 
(oder 73 Prozent). Die Unterschiede zwischen beiden Perioden konzentrieren sich auf die ietzte Au
gust-Dekade und die ersten drei Tage im September. 
Abb. 19: Jahresgang der Sonnenscheindauer im Tagesmittet August-September-Oktober 

Periode) 1943- 1962 
Periode tt 1963 -1982 

in Zehnteistünden (1/10 Std.) 
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2.5.3.11. September 
September: während in der i. Periode das Mittei nochmais auf 9 Stunden anwächst, sinkt die Tages
summe in der ii. auf 3,9 Stunden oder 30 Prozent ab. Daran schiiesst sich für beide Kurven eine Zeit 
reiativer Ausgegiichenheit an, sowoht was die Veränderiichkeit der Tagesmitte) ais auch den Unter
schied zwischen beiden Penoden anbeiangt. Es ist bekannt, wenn auch weniger häufig im Gespräch, 
dass die Witterung von ca. 5. bis fast 25. September oft ausgegiicfien und häufig antizykionai ist. Erst 
in der ietzten Dekade fäiit die Sonnenscheindauer in einer markanten Stufe ab und pendeit sich bis 
2.5.3.12. Oktober 
Mitte QJsR)jheizwischen 3 und 5 Stunden ein. Der nächste Rückgang zieht sich in beiden Perioden über 
gut 10 Tage hin und endet bei 2,5 bis 4 Stunden oder 25 bis 40 Prozent der mögiichen Dauer. Die nicht 
stark ausgeprägten Gegeniäufigkeiten in den Monaten September und Oktober heben sich praktisch 
auf. Wie wir in Kap. 2.2.2 feststehen konnten, hatte der Übergang zu sonnigeren Oktobern schon vor 
1945 stattgefunden, und in den zur Diskussion stehenden 20jährigen Mittein setzt er sich nur noch 
schwach fort. 
Nach dem, was wir schiiessiich aus den Graphiken haben entnehmen können, sehe ich davon ab, ein 
40jähriges Mittei zu berechnen. Ausgeprägte Singuiaritäten können an den beiden gieichsinnig vertau
fenden Kurven erkannt werden. Wichtig ist es daneben aber auch, zur Kenntnis zu nehmen (gerade 
auch in Aniehnung an Bider M. und Kramer M., 1961), dass sich die Witterung im Laufe der Jahrzehnte 
verändern kann, in weichem Masse sie das tut und weiche Monate dafür anfäitig sind. 
Die Gesetzmässigkeiten der Sonnenscheindauer sind nur bedingt mit denen der Temperatur vergieich-
bar. tm Winter muss es bei ktarem Wetter in Baset nicht unbedingt nebtig, kann dafür in Maren Nächten 
extrem katt werden, tm Frühiing und Frühsommer steigt bei heiterem Himmei die Temperatur tagsüber 
stetig, während es erst im Sommer dabei nachts nicht mehr abkühlt. Ausser dichten Schiechtwetterwot-
ken, die trotz der zunehmenden Strahtungsintensität im ersten Hatbjahr eine Erwärmung stark unter
drücken, fatten in diese Zeit auch die Kaittufteinbrüche. Nur wenn bis zum Sommer das Käitereservoir 
geteert ist, können sonnige Tage eine durchgreifende Erwärmung bewirken. Wie uns die unruhigen Kur
ven vom Sommer vor Augen führen, trifft dies viei settener zu. ais wir vom Gefühi her erwarten. Bei we
niger Sonne und nicht mehr so hohen Temperaturen ist ein Gieichgewicht viei eher im Herbst mögiich. 
Die Kiimatoiogie fährt gut, wenn sie Sich auch die Erfahrungen der Synoptik zunutze macht! 
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