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I. Ablauf und Beurteilzing der Sturmflut vom 16./17. Februar 1962

1. Wasserstinde

Bereits am 16. Februar vormittags war bekannt, da£ sich der Westkuste des Landes
Sdileswig-Holstein ein Sturmcief mit sehr starken Orkanb6en niiherte. Dieses Sturmtief ist als
Islandtief von Gr6nland na.ch Mittelnorwegen gezogen. Es hat ein sehr bestb:ndiges und um-

fangreidles Sturmfeld iiber der ganzen Nordsee mit Dauerwindst rken auf See um 12 und mitt-
leren Windsttrken an der Kuste um 9 bis 91/2 aus West zu Nord bis Nordwest entwickelt. Dieser
Sturm trieb die Wassermassen fast 20 Stunden lang gegen die Kiisten und in die FluBmundun-
gen hinein. Die Nachtflut zum 17. Februar erreichte an der schleswig-holsteinischen Westkuste
bisher nicht gemessene Hachstwerte.

Am 16. Februar morgens fiel das Wasser am Pegel Husum nur bis auf NN - 0,74 m. Das
Mittagshochwasser dieses Tages stieg an diesem Pegel um 11.48 Uhr auf NN + 3,65 m
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(= 2,17 m uber Mitteltidehodlwasser). Das darauffolgende Nachmittags -Niedrig wasser

hatte um 17.45 Uhr einen Stand von AN + 2,04 m, d·as sind 56 cm uber dem gewilhnlichen
Hochwasser (MThw), Bei zunehmendem mittlerem Wind von St rke 9, mit B6en von 11 bis

12, stieg das Wasser ab 17.45 Ulir selir stark bis zu einem Stand von NN + 4,80 m, stieg
abflachend weiter bis 23.38 Uhr auf den H6chstwasserstand von NN + 5,21 m(- 3,73 m

uber MThw). Dabei hatte der Wind inzwisclien auf Nordwest gedreht. Das Wasser fiel dann

langsam bis zum 17. Februar um 1.00 Uhr auf NN + 4,90 m, dann schneller, und erreichte
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Abb. 1. Eingetretene und astronomische Gezeitenturve sowie der Windstau am Pegel Husum
wihrend der Sturmflut am 16./17.2. 1962

um 7.50 Uhr einen Niedrigwasserstand von NN + 1,57 m. Obwohl der Wind bis zum Mittag
nur unwesentlich abflaute, erreichre das Mittagliochwasser nur den Stand von NN + 3,41 m

(- 1,93 m uber MThw). Der Wind lie£ bis Mitternacit langsam nach. Das Niedrigwasser
erreichte um 20.15 Uhr einen Stand von AN - 0,63 m und das folgende Hochwasser am

18. Februar um 1.24 Uhr einen Stand von NN + 1,86 m. Bei weiter abflauendem Wind folgte
ein Niedrigwasser um 8.30 Uhr von NN - 1,76 m, das fast mit dem vorausberechneten

Niedrigwasser von NN - 1,95 m zusammenfiel.

Der h6cbste Windstau wurde am 16. Februar um 22.30 Uhr mit 4,07 m gemessen.

Simtliche Werte sind auf den Pegel Husum bezogen (Abb. 1).
Auf den Anlagen 1 und 2 ist der Ablauf der Sturmflut an den Pegeln List, Sudwesthi rn,

Wyk auf Fdhr, Schlutisiel, Pellworm, Husum, Biisum, Cuxhaven, Helgoland, T8nning,
Friedrichstadt, Nordfeld UW, W6hrden-Hafen, Meldorf-Hafen, Barlter-Neuendeich und

Friedrichskoog-Hafen dargestellt. Antage 2 enthdlt zum Vergleich die Diagramme der Pegel
Biisum, Cuxhaven und Helgoland, die bereits in Anlage 1 dargestellt sind.

In der Elbe lag am Pegel Otterndorf der hachste Sturmflutwasserstand auf NN + 5,13 m

und stieg am Pegel Schulau auf NN + 5,86 m. Hier mull der Pegel Orterndorf als Ersatz fur
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Abb. 2. yerlauf der linear-verbundenen Scheitelwassersdiide in der Elbe

zwischen Otterndorf und Schulau
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Abb. 3. Bisher gultige mahgebende Sturmflutwasserst nde und die eingetretenen Scheitelwasserstinde
wahrend der Sturmflut am 16./17. 2. 1962 fur die Westkuste Schieswig-Holsteins
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den Pegel Cuxhaven, der wihrend der Sturmflur ausfiel, betrachret werden. Aus Abbildung 2

ist der Verlauf der linear-verbundenen Scheitelwassersidnde zu ersehen. Der starke Anstieg der

Verbindung der Scheitelwasserstinde zwischen Brokdorf und Gluckstadt kann wie folgt erklirt

werden: in Brokdorf wedisette die Stromrichrung von West-Ost auf die Riclitung des Nord-

West-Sturmes. Die Wassermassen wurden vor dem Sturm hergetragen bis zur Stdrmundung,

wo eine Entlastung in die Stdr eintrat. Dann erfolgre ein weiterer Wasseraufstau in dem engell

Elbbett zwisclien der Blomeschen Wildnis und Hamelw.6rden Lum Gluckstidter Vorsprung,
der hier wahrscheinlich den hollen Wasserstand von NN + 5,60 m verursacht hat. Die

unmittelbar darauffolgende Entlastung in das linkselbische Krautsandvorland hatte dann den

verminderten und regelm igen Anstieg stromaufwdrts zur Folge.
In den Nebenflussen der St6r, Krackau und Pinnau konnte allgemein festgestellt werden,

dail in den FluBwindungen, die in Richtung des Windes lagen, das Wasserspiegelgefille gr6her
war als auf den Strecken, die senkrecht zur Windrichtung verliefen. Diese Feststellungen wurden

anhand der Treibselkante gemacht. Aus der Abbildung 3 ist zu ersehen, daB der bisher giiltige
maligebende Sturmflutwasserstand durch die Sturmflut nardlich von Brunsbuttelkoog nirgends
erreicht wurde. Siidlich davon ist er Bberschritten worden. Demnach wird es erforderlich sein,

etwa sudlich Brunsburrelkoog die bisherigen Werte zu korrigieren.
In Abbildung 4 sind die h6chsten Sturmflutwasserstinde der einzelneri Jahre am Pegel

Husum seit dessen Bestehen von 1868 bis 1962 aufgetragen. Daraus ist zu ersehen, daG der

Sturmflutwasserstand vom 16./17. Februar 1962 der hi diste dort gemessene ist. Er uberragr

um eine beachtlidle H6lle den Durchschnitt der 116chsten Wassersdinde.

2. Wellenauflauf

Aus Anlage 3 sind die Wellenauflaufh6hen an den Seedeichen zu ersehen. Als sichrbare

Zeichen des Wellenauflaufs wurden von der Flut auf deii Deichen die Treibselt*nder hiiiter-

lassen. Allerdings kann aus diesen Werten allein nicht die Gr6Be des Wellenangriffs an dell

einzelnen Deichstrecken beurteilt werden. Hierzu muB auch das Deichprofil selbst betrachter

werden. Je flacher die Deichb6schungen und je hi her die Aullenbermen sind, um so geringer
ist der Auflauf der Wellen an den Deichen.

Die grd£ren Wellenauflaufhdhen sind vor den scliarliegenden Seedeichen zu verzeichnen.

Dabei ist die Lage der Deichstrecke zur Windrichizing von Bedeutung. Auf den Strecken, die

etwa winkelrecht zur Hauptwindrichtung lagen, konnte der hi chste Wellenauflauf festgestellt
werden. Die leeseitigen Deidistrecken haben bei dem vorherrschenden Nord-West-Storm unter

dem Wellenschlag verlidltnismdilig weniger zu leiden gehabt als die dbrigen Strecken.

Beim Vergleich der Treibselrinder an den sich gegenliberliegenden Deichen der Wasserldufe

St6r, Piniiau und Kruckau wurde festgestellt, da£ in den schmalen FluBschlduchen die Treibsel-

rinder an beiden Ufern gleich hoch waren. An den FluBmandungen und uberall dort, wo der

Sturin auf eine breitere Wasserflidie ungehindert einwirken konnte, lagen die Treibseli· ider

auf der Luvseite wesentlich h6her als am gegenuberliegen(len Ufer.

II. Sturmflutschiden und Ursachen

1. Allgemeines

Etwa 560 km See- und FluBdeidie (Landesschutzdeidie) schutzen die Westldiste Schleswig-

Holsreins, seine Inseln und die Marschen an der Eider, Elbe, SIOr, Krudcau und Pinnau. Davon
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silid bei der Sturmflut am 16./17. Febroar 1962 fast 70 km so stark zerstort worden, daB ihre
Wiederherstellung einem Neubau nahezu gleichkommt. Weitere 80 km weisen erhebliche Schi-
den auf. Hinzu kommen 120 km Deiche, welche Mingel durch viele kleinere Lticher und Be-

schidigungen der Grasdecke zeigen. Mehrere Seedeiche wurden durchbrochen und Hire K6ge
uberflutet.

Die I ns el n Pellworm, Nordstrand und Fi lir zeigen dank des hier und dorc sehr bindigen
Bodens und der inzwischen nahezu vollendeten Seedeichverstdrkung keine bedrohliclien Schdden
auf.

Die H alli gen Nordfrieslands wurden verwuster, viele Hduser zerstdrt, das pers6nliche
Gut der Bewohner graBtenteils vernichtet.

, A '74 't , .'

(Aufn.: Archiv des Marsdienbauamres Husum)

Abb. 5. Deichbrudistelle Dockkoog bei Husum (Aufn.: Archiv des Marschenbauamtes Husum)

2. Art und 8rtliche Verteilung der Schiden

a. Festland

Besonders hart wurdeii durch die Sturmflut die Seedeiche zwischen Husum und Brunsbuttel-
koog betroffen (Anlage 4). AuBer in dem unbewohnten Dockkoog vor Husum (Abb. 5) brach
der Deich des besiedelien Ulvesbuller Kooges (Abb. 6 u. 7). Se h r schwer beschidigr wurden
die Deiche der K6ge auf der Nordseite der Halbinsel Eidersredt. Die Deiche vor dem Finkhaus-

halligkoog (Abb. 8) und dem Adolfskoog (Abb. 9) erlitten erheblidle Schiden an den Autien-
und Innenb6schungen. Hier konnte das Wasser uber die Deiche in die Kdge eindringen, so

daB Evakuierungsma£nahmen durcligefuhrt werden multen. Auch die Deiche des Norder-
heverkooges (Abb. 10), des Westerheverkooges und des Tummlauer Kooges (Abb. 11) wiesen
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Abb. 6. Deictibrudisrelle Ulvesbuller Koog

(Aifi.: Foro HoFFMANN)

Abb. 7. Der iiberschwemmte Olvesbiilier Koog
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Abb. 8.
Schiden am Deich vor

dem Finkhaushallig
Koog

(Aufn.: Foto KNITTEL)

Abb. 9.

Schiden am Deich vor

dem Adolfskoog
(Aufn.: Fcto KNITTEL)

Abb. 10.

Schwer beschidigter
Deich des Norderhever

Kooges
(Aufn.: Foto K 177£.)
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gleichfalls schwerste Schiden auf. Beim Sieversfiether und Ehstenkoog schwappte das Wasser

iiber die Deichkrone und verursachte besorgniserregende Rutschungen auf der Binnenbaschung
und teilweise Kammsturze. Die Dunen vor St. Peter-Ording wurden stellenweise stark ab-

getragen (Abb. 12).
Die Autieneiderdeiche Norderdithmarschens bis zum Wesselburener Koog sind ebenfalls

sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das gleiche trifft fur den Deich bei Busum zu (Abb. 13).

(Aufn.: BOTRANN)

Abb. 11. Durch die Februar-Sturmflut losgerissene und af die AuBenbaschung des Deiches
vor dem Tiimmlauer Koog geworfene Fischkutter

Der im Nordteil der Meldorfer Bucht gelegene Deich des Christianskooges drohte durch-

zubrechen, so daB der Koog geriumt werden muBte (Abb. 20). Auch die Deidle Suderdithlhar-
schens, insbesondere die des Friedrichs-, des Dieksander- und des Kaiser-Wilhelm-Kooges sind

auf das schwerste beschidigt worden. Die Schiden an der Aulienb6schung erstrecken sich fast
auf die gesamre Llinge der vorgenannten Seedeiche. Die Li dier erreichten Gr6Ben bis zu mell-

reren hundert ms, die Einbruche reichen li :ufig weir in die Deichkrone.

Die Elbdeiche der Wit'*ermarsch, der Krempermarsch, der Seestermaher- und der Hasel-
dorfer Marscli haben keine selir betrtchtlichen Schiden erlitten. Durch den Hochwasserruckstau
in die St61·, die Krudiau und die Pinnau hinein sind jekloch die Deiche endang dieser Flusse

besonders an den Strecken, die frontal dem Nordweststurm ausgesetzt waren, zum Teil sehr
stark angegriffen worden. Der grdfite Deichbruch erfolgre im Deich der Munsterdorfermarsch
bei Itzehoe, wo das in diesen Koog eingedrungene Wasser die Bahnlinie Hamburg-Irzehoe
unterbrach. Die Stb:dte Itzehoe, Elmshorn und Uetersen wurden teilweise uberschwemmt. Die

dort eingetretenen Schwierigkeiten durch Ausfall des Stromnetzes, Betriebsausfall der Klir-
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anlagen usw. warcn besonders groE. Die 'Oberschwemmutigen wurden hier hauptstchlich durch

mangelnde Deichhdhe verursacht.

Die DeichschBiden wurden anhand von Luftbildern, die von der gesamien Westkuste

angefertigt worden sind, ausgewertet und in die Anlage 4 ubersiditlich eingetragen. Dieser Plan

Abb. 12.

Starker Dunenabbruch
vor St. Peter-Ording

(A,ifn.: BOTHMANN)

Abb. 13.

Durch SandsRcke und
Faschinen abgesidierte
Schiden am Deich vor

Biisum

(Aufn.; DOTHMANN 

gibt einen Oberblick iiber die Dichre der Schadenstellen. Die Schiiden wurden in sehr schwere,
schwere und leichte gegliedert. Bei Deichen werden unter leichien Schdden Sodenschdden und

einzelne kleinere L8cher in der BLischung verstanden. Bei schweren Schiden ist eine zusammen-

hliigende Kette von kleineren L6chern vorhanden, die sich teilweise bis zur Deichkrone erstreckt.
Als sehr schwere Schdden wurden durchlaufende Schadenstellen mit bis an die Krone reichen-
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den Ausschla gen bzw. einzelne L6cher angeselien, die weit in die Krone hineinragen. Die Durch-

briiche von Landesschutzdeichen wurden mit roten Pfeilen und die Durchbruchgefahrstellen mit

griinen Pfeilen gekennzeichnet. Die Oberschwemmungs chen sind ror gestridielt.

b. Nordfriesische Inseln

Die Nordfriesischen Inseln Sylt, F6hr, Amrum sowie die Marschinseln Nordstrand und

Pellworm sind Wellenbrecher fit das in ihrem Schutz liegende deichgeschutzte Festland. Sie

schutzen die Kuste unmittelbar. Hierzu sind schon seit langem umfangreiche MaBnalimen aus-

gefuhrt worden.

Auf der Insel Sylt ist die Mauer vor der Westerlbnder Promenade von der Sudseite her

hinterspult worden (Abb. 14). Die Diinen wurden fast auf der gesamten Westseite von Sylt

weiter abgetragen, stellenweise his zu 10 m (Abb. 15). In Westerland bestind die unmittelbare

Gefalir des Durchbruches in die Wolingebiete der Stadt. Schwere Brecher ergossen ilir Wasser

iiber die Klistenschutzanlagen in die tiefer liegende Stadt. An einigen Stellen der Insel Sylt
wurde die Diinenkette durchgebrochen wie z. B. bei der Kersigsiedlung (Abb. 16) und nardlich

von Hdrnum.
Auf der Insel Amrum wurde die Schutzmauer von Wittdiin erheblich beschidigt. Bei

Norddorf und Wittdiin sind die Deiche durchgebrochen.
Auf der Insel F6hr weist der Seedeich an der Nordweststrecke, der noch nicht verstirkt wer-

den konate, schwere Schiden auf. Ebenso drang (las Wasser in die ungentigend geschutzten
Teile der Stacit Wyk ein.

Die Inseln Pellworm und Nordstrand haben die Sturmflut verhdltnismiBig gut iiberstan-

den. Auf der Insel Nordstrand wurde lediglich der seit je besonders exponierte Trendermarsch-

koog in Mideidensdiaft gezogen. Der Damm nach Nordstrand zeigt an der Nordseite mehrere

starke Einbrudic bis in die Stra£endecke.

c. Nordfriesische Halligen

Die Halligen habeii ebenfalls schwere Schtden davongetragen (Abb. 17). Das Wasser ist

iii simtliclte H user auf den Warfeii eingedrungen. Dung und Jauche aus den Stillen wurden

in die Wohnungen getrieben. Die M6belstucke trieben unter der Decke. Bei einigen Hallighiu-
sern sind Winde und Anbauten zusammengestarzt. Die Halligbewohner haben in Dach-

geschossen, reilweise sogar auf den Dichern und Heudiemen Zuflucht nehmen mussen. Zaht-

reiches GroK- und Kleinvieh erlitt in den Stillen und Wohnungen den Wassertod. Wie durch

ein Wunder sind alle Halligbewoliner mit dem Leben davongekommen.
Die Trink- und Trinkwasservorrhte in den S6den und Fethingen der Halligen sind

durch die Flur versalzt und unbrauchbar geworden. Die Versorgung mit Wasser mulite wiihrend

der ers[en Zeir nach der Sturmflut durch Schuten und groBe Spezialwasserschiffe vorgenommen

werden.

3. Art der Schiden am Deichkarper

Im nachfolgenden sollen die durch die Sturinflut am 16./17. Februar verursaciten Schii-

den an den See- und Fluideidlen der Schleswig-Holsteinischen Westkiiste behandelt werden.
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Abb. 14.

Die hinterspulte Mauer
vor der Westerlinder

Promenade - Sudseite

(Aufn.: Archiv des

Marsdenbauamres Husum)

Abb. 15.

Diinenabtrag nardlidi
der Wester inder

Promenade

(Aufn.: Archiv des
Marsdenbauamtes Husum)
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Marsdenbauamres Husum)
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a. Deichbtischungen und Deichkrone

Deichauflenbbschung

Die Schiden an den Deichauienblischungen befinden sich allgemein im Bereich des h6clisten

Hochwasserstandes. Diese SchHden sind liauptsichlich durch das lange Einwirken der groBen

dynamischen Krifie in diesem Bereich zu erklK:ren. Wihrend das Wasser der Sturmflut verhilt-

nismaBig schnell iiber die Deichb6schungen bis etwa 1,00 m unter den Hiidistwasserstand anstieg
(theoretische Anstiegsgeschwindigkeit des Wasserspiegels erwa 11 cm/10 Min.), hielt es sich in dem

oberen Bereich der Tidekurve bis 1,00 m unrer dem Sturmfluthachstwasserstand 1,5 bis 2 Stun-

den. AuBerdem lag bei den meisten Seedeichen in diesem kritischen Bereich der Ubergang von

der flacheren Deichbilschung zur steileren Kronenbuschung, die im allgemeinen ein Neigungs-

Abb. 17.
Schwer beschldigtes
Haus der Hans'varf

auf Hailig Hooge
(Aufn.: Foro HOFFMANN)

verhiltnis von 1:2 bis 1:3 hatre (Abb. 18). Besonders anfallig gegen die Wellenschlage waren

naturgem B steile B6schungen. Je flacher, hilher und ldnger die DeichauBenbermen und -b6schun-

gen waren, um so besser haben sie die Flut uberstanden. Als Beispiel kann der in den Jahren
1958/59 neu hergestellte Deich vor dem Hauke-Haien-Koog bei Bongsiel dienen. Dieser Deich

mubte hauptsichlich wegen der sehr schlechren Untergrundverhiknisse, d. li. der Grundbruch-

gefaltr, mit sehr flachen Bermen und Baschungen gebaut werden. Das Regelprofil hat eine

Aulienberme im Neigungsverlidlrnis 1:20, die auf NN + 3,00 m beginnt und auf AN + 4,00 m

endet. Wegen des scharliegenden Deiches wurde unterhalb NN + 3,00 m eine Betonsteinpflaste-

rung (1:5) auf Kleiboden verlegt (MThw - NN + 1,40 m). Von der Berme 1:20 bis NN

+ 4,50 m hat die B6schung achtfache und anschlieBend bis zur Krone (NN + 7,50 m) funf-

fache Neigung. Sdintliclie Buschungen oberhalb NN + 3,00 m haben eitie Grasdecke. An diesem

Deich haI die Sturmflut uberhaupt keine Bdschungsschb:den verursacht,

Genauso hat der Deich vor dem Friedrich-Wilhelm-Lubke-Koog stidlich des Hindenburg-
dammes, welcher im Jahre 1954 mit verhiiltnismiilig flachen B6schungen gebaut wurde, die

Flut gut liberstanden. Allerdings lag er bei dem vorherrschenden Nordweststurm im Schutze

des Hindenburgdammes. Audi dieser Deich liegt schar und hat unterhalb NN + 1,50 m eine

Fulisicherung aus Busch erhalten (MThw - NAT + 1,10 m). Die Aulenberme erstreckt sich von
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AN + 1,50 m bis NN + 3,50 m in einem Neigungsverhiltnis von 1:10. Weiter schlieBen die

B6schungen 1:8 bis NN + 4,50 m, 1:5 Ws NN + 5,50 m und 1:3 bis NN + 7,20 m an. SKmt-
liche B6schungen oberhalb NN + 2,50 m besitzen eine Grasdecke. Bei diesem Deich wurde die

Blischung von der FuBsicherung aus Busch bis NN + 2,50 m nachtriglich mit Betonsreinen

abgesichert, da die Soden in diesem Bereich den hfufigen hydrodynamischen Beanspruchungen
durch Sturmfluten mittlerer H6he nicht standhielten. Der alte Seedeich 2 km hinter dem vor-

erwiihnren mit einem 1 km breiten, grunen Vorland hatte vorher im begrunten Bdschungs-

./di"511....·-  ,.£#,IM--
.... I .. *'.==a,- .--.-*-=.......--.'--Illow- -Iff--

;3:·.t.·'tj-' 4- limg-
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. A '-,4 · 1249
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0 : -.

F.,·-.:. 6*,4,-:....,.Jet,&
M.B "1-ifec*, f' 11'
r.gs",pat ;N.eIFfi.,tht .

(Aufn.: Foro KNITTEL)

Abb. 18. Die beschpidigte Aultenbuschung und Krone (1:3) des Deidies vor dem Norderhever

Koog. Der Boden bestelit aus sehr smdigem Klei

bereich unterhalb NN + 2,50 m niemals Sodenschaden, ein Beweis dafur, daB bei der Waht

eines Seedeichprofils die Breite und Hahe des Vortandes zu beracksichtigen sind.
Im aligemeinen kann gesagt werden, dail sich hohe und breite Autienbermen sehr vorteil-

haft ausgewirkt haben.

Deichkrone

Bei der Wahl der Deichkronentlishe spielt der maGgebende Sturmflutwasserstand eine wich-

tige Rolle. Die Werte dieses Wassers[andes wurden unter Beriicksiditigung der bisher bekannien

hdchsten Sturmflutwasserstiinde ermittelt. Die Sturmflut vom 16./17. Februar hat bestitigt, daB
die schleswig-holsteinischen Richtwerte nicht die Grenze des m6glichen Hachstwasserstandes
darstellen, was auch bei der Ermittlung des maEgebenden Sturmflutwasserstandes berucksichrigt
wurde. Bei noch linger anhaltenden Sturmen, grtilieren Windstdrken, ungunstigeren astronomi-

sdien Verhilinissen und gleidizekiger Oberlagerung dieser Faktoren kannen die Richtwerte
Iibers chritten warden. In Abbildung 19 sind die bisher 116chs[en Wasserstinde und die

68

Die Küste, 10 Heft 1 (1962), 55-80



mittleren jihrlichen Uberschreitungshiufiglieiten der Stauwerte fur Husum, Tdnning und Biisum

dargestellt (nach HUNDT). Allerdings kanii die dort gestrichelte Wahrscheinlichkeitslinie der

Stauwerte nur fur einen beschrinkten Zeitraum, der zur Zeit noch unbestimmt ist, angenommen

werden.

Bei der Wahl der Deidihi he ist aufer dem maigebenden Wassersrand der Wellen-

a u fl au f zu beriicksichrigen. Die letzte Sturmflut hat gezeigt, daB sich steile B8schungen uber

dem maigebenden Sturmflutwasserstand, d. h. gerade unterhalb der Deichkrone sehr nachteilig
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Abb. 19. Mittlere jihilictie Oberschreitungsh ufgkeit des Staues uber MThw nach HuNDT

auswirken. Hierbei iSI der Begriff „steil" in bezug auf den Deichboden relativ (Abb. 18 u. 20).
Die Wellenauflaufhdhe und die Angriffskraft der Wellen ist um so geringer, je flacher und idn-

ger die Wellenauflaufstrecke ist. Demnach wird die Wehrf higkeit eines Deiches niclit nur von

seiner Hdhe, sondern auch von der Neigung seiner B6schungen bestimmt.

Innenb6schung

Die eingerretenen Deichbruche an den Haupt- und Sommerdeichen sind zum gr6£ten Teil

auf zu steile Innenbi schungen zuruckzuftihren (Abb. 21). Entweder hat das liber die Krone

schwappende Wasser die Innnenbbschung stark ausgewaschen (am haufigsten aufgerretene Schk-

den), oder es erfolgte auf der Innenbbschung ein Bbschungs- bzw. Grundbruch infolge des von

der Seeseite durch den Deichkarper gesickerten Wassers, so da£ der Deich an diesen Stellen
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dem Wasserdruck nicht standhalten konnre. Bei flacheren Innenb6schungen treren Sclidden in
geringerem Mahe auf. Hier kann nimlich das uberschwappende Wasser weniger schadlos
abgeleitet werden, und aulerdem ist der Sickerweg von der AuBen- zur Innenbuschung linger.

Sehr nachteilig haben sich Biume und deren Wurzeln (Abb. 22) an den Binnenbermen
und B6schungen ausgewirkt. Nicht nur, dah die B ume bei Sturm stark geriirrelt warden und so

den Deichboden lockern, sondern die Durchsickerung des Wassers von der Autienseite wird ent-

lang der Wurzel gef6rdert und dadurch das Aufweichen der Binnenb6schung begunstigt.
Die Schiden an den Binnenb8sdiungen sind dem Umfang nach gering und treten hinter den

Schiden an den Aufienbdschungen in den Hintergrund.

Binnenberme

Der Binnenberme als dem Triiger der Deichverteidigungswege wird zukunflig unter Beruck-

sicitigung der bei der Sturm:flut gesammelten Erfahrungen besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken sein. Eine hohe und breite Berme war insbesondere hinsichtlich der Standsicherheit der
Deiche vorteilhaft.

b. Bdschungsbefestigungen
Die B6schungsbefestigungen ill den unteren Bereichen der Deiche wurden durch die Sturm-

flut am 16./17. Februar weniger beansprucht als wi:hrend der vorhergehenden Sturm luten mitt-

lerer H6hen. Wie bereits im Abschnitt a. erwelhnt, wirkre sich die Brandung der Sturmflut

haupts dilich in der oberen Deichhilfte aus, wogegen die untere Hilfte durch ein Wasserpolster
mehr oder weniger geschutzt war.

Eine schlecht erhaltene Grasnarbe hatte an den meisten Stellen sehr nachteilige Folgen.
Am besten haben sich die Sodendecken an Deichen bewthrt, die regelmiBig durch Schafe bewei-
det werden. Maulwurfs- und Kaninchenginge iIi den Deichen haben auch gruBere Beschidigun-
gen der Rasendecke und des Deichk8rpers verursacht. An diesen Stellen haben die Wellen ihre

Zerstdrungsarbeit begonnen. AuBerdem wurde durch das Wasser, welches in die Kaniile ein-

gedrungen ist, der Deichk6rper selbst schnell aufgeweicht. Kahlstellen in der Sodendecke (z. B.

FuBpfade) sind besonders gefihrdet. An diesen Stellen ist die Bodenverdunstung besonders

groB, wodurch sidi dann Dauerrisse bilden, in welche das Wasser leicht eindringen und den
Boden durchn ssen kann (Abb. 23).

Besonders schwer wurden diejenigen Deiche betroffen, welche im letzten Jahr eine Ver-

stirkung et·halten haben und wo die Grasnarbe noch nicht richtig angewadisen war (Abb. 24).
Der Wellenschlag hat diese Sodendecke sehr schnell abgetragen und den Boden ausgewaschen.

Hauptsidilich durdi Shirmfluten, welche der vom 16./17. Februar 1962 vorausgegangen
waren, wurde an einer Deichstrecke bei Sudwesth6rn die mit Betonsteinen im Neigungsverhilt-
nis 1:3 abgedeckre Bbscilung schwer beschidigt. Andererseits wurde die mit denselben Beton-

steinen befestigte B6schuiig des Deiches vor dem Hauke-Haieii-Koog, allerdings in einem Nei-
gungsverhiltnis 1:5, nicht beschiidigt. Die Voraussetzungen fur die Wellenentwicklung sind vor

beiden Deichstreden Whnlich.

Eine Autlenb6schungsbefestigung am Elbdeich bei Brokdorf aus Betonplatten ist wbhrend
der Sturmflut schwer beschidigr 'worden. Die 2,50 X 2,50 X 0,10 m groBen Platten wurden
durch die Wellen einige Meter forttransportiert. Wahrscheinlich hat bereits vorher das ab-
flie£ende Wasser den Boden zinter den Platten ausgewaschen. Wiihrend der Sturmflut miissen
dann die unterspulten Platten verkantet und durch die Wellenkraft herausgehoben worden sein

(Abb. 25).
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Abb. 20.

Die beschddigte
Auilenbtischung und

Krone (1:3) des Deiches

vor dem Christianskoog

(Aufn.: BOTHMANN)

Abb. 21.

Durcli uberschwappende
Wellen beschidigte

2# - Innenb6schung (1:2) des

-1 Deiches vor dem
- 1 Norderheverkoog

(Aufn.: Archiv des
Marschenbauamres Husum)

*4 Abb. 22.
 . DeicbscliRden durdi

44-1, Eschenwurzeln im

P. 7 :, 4 . St6rdeich bei Bellerkrug
C.\T,

· '1: 10, 0 (Aufs.: LOTHI.)
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.
Die B6schungen aus Natursteiiien zeigen nur vereinzelt Schaden auf, und zwar hauptsRch-

lich an den Obergangsstellen zur Sodendecke.
Die Asphaltdecken haben sich auf den B8schungen im grohen und ganzen gut bewahrt. Nur

an einigen Stellen, wo diese Decke zu dunn war, d. h. ein zu geringes Gewicht hatte, ist sie
zerstbrt worden.

c. Deichboden und Deichuntergrund

Die Wehrhaftigkeit eines Deiches hingt auch von der Eigenschaft des D eichbodens,
hauptsactilich iii seiner obersten Lage ab. Je sandiger der Boden war, um so leichter wurden die
Deiche zersttlrt. Zur Beurteitung miissen hierbei immer Deiche mit etwa denselben B6schungs-
neigungen verglichen werden. Die Widerstandsfihigkeit und Gate der Grasnarbe selbst ist auch

von der Beschaffenheit der oberen Lage des Deichbodens abhingig.
AuBerdem verlauft die Sickerlinie bei sandigen Deichen viel flacher als bei Deichen mit

einem tonigen oder lehmigen Boden. Somit wird ein Deich, wenti er hauptsidilich aus sandigem
Boden bestelit und keiiie Kleischurze besitzt, besonders auf der Binnenseite sehr schnelt auf-
geweicht und kommt zum Flie£en. Die Gefahr der binnenseitigen Blischungsrutsching und somit
des Deichbruches ist hier viel gr6Eer als bei Deichen mit tolligem oder lehmigem Boden, wenn

auch nur in der Abdeckschicht.
Bei .neu verst rkten Deichen zeigte es sich, daB hier wegen der noch nicht genugenden Bo-

denverfestigung die Zersti rung viel schneller vor sich ging als bei den Deichen, wo sich der
Boden bereits seit mehreren Jaliren bzw. Jahrzelinten verfestigen konnte.

An einigen Stellen kam es, hauptsdchlich auf den Deichinnenseiten, zu Grundbrachen und
zum Abrutschen der B6schungen. Diese Bodenrutschungen trateii besonders dort auf, wo die

Deichinnenbbschungen zu sreil waren und hinter diesen ein Entwisserungsgraben verlief (vgl.
Abb. 26). Die Ursache der Grundbruche*) liegt bei den schlechten Untergrundverhiltnissen
(Schlick, Darg, Torf) in Verbindung mit der zustzlichen Wasserauflast bei Sturmflutwasser-
stdnden; das Abrutschen der B6schungen trirt auf, wenn der zum Teil ungeeignete Deichboden
durchweicht wird.

d. Deichantagen

Sehr nachteilige Folgen harten simtliche Fremdkbrper in und auf den Deichen. Um

Weidezaunpfahle, Treppen, Gelinder, Masten fur Seezeichen, Bauwerke, MG-Stdnde aus dem
letzten Krieg usw. traten jeweils Auskolkungen auf, verursacht durch die Wirbelbildung uni

diese Fremdk6rper (Abb. 27,28 u. 29).

4. Vorland

Es kann allgemein gesagt werden, da£ sich das Vorland fur die Deichsicherheit sehr vorteit-
haft ausgewirlot hat. An den Deichen, die ein hohes Vorland haben, lag die Treibselkante relativ
niedriger als bei scharliegenden Deichen, ein Beweis dafur, daB das Vorland den Wellenauflauf

an den Deichen vermindert. Das sommerbedeichte Vorland gibt dem Hauptdeich einen noch

*) Unter Grundbruch ist iii diesem Zusammenhang eine Bodenrutschung zu verstehen, die
nach S£rung des Gleichgewiditszustandes im Sinne der Bodenmechanik auftritt (DIN 1054, Zu-
lissige Belastung des Baugrundes). Demgegenuber ist nach den seit altersher uberlieferten Be-
griffen ein Grundbuch gegeben, wenn unter der Einwirkung des Wassers (vollkommener oder
unvollkommener Oberfall) unter der Oberfliche des Gelindes ein Kolk entsranden ist, der sich
auf die ganze Sohlenbreite des Deichquerschnitts erstreckt.
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Abb. 23.

Schiiden iii der Krone
des Hedwiger
Sommet·koogdeiches
entleng des

Trampelpfada
(Auf,2.: BOTHMANN)

Abb. 24.

Die zerst5rre

Autienb6schung des im

Jahre 1961 verstirkten
Seedeicties bei Erlengrund
nardlich von Busum

Aufn.: Ar(hiv des

Marsdienbauamres Heide)

Abb. 25.

AuBenb6scliungsbefesri-
gung mk Betonplatten
am Elbdeich beiBrokdorf

(Aufn.: ForD JOSIVELT)
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Abb. 26.
Abrutschen der Bdschu ig

auf der Innenbaschung p

des Ehstenkoogdeiches

(Auf..: BOTHMANN)

.

-X

Abb. 27.
Schiden an der Innenbaschung

und der Krone des Deicies
vor dem Dod(koog,

besonders um die Fundamente der
Masten Air Seezeichen

(Aufn.: roto BAUER)
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Abb. 28.

Brudistelle im

W6hrdener Sommefdeicti

beim Deichsiel

(Aufn.: BoTHMANN)

Abb. 29.

Schaden in der Au£enbaschung
des Finkhaushalligdeidies
verursacht durch einen Zaunpfad

  (Aufn.: BOTHMANN)
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wirksameren Schutz. Hier werden bei holien Sturmfluten die Wellen an den Sommerdeichen,
welche in diesem Falle die Wirkung einer Grundschwelle haben, sehr gebremst. Allerdings zeigte
es sich, dag die Sommerdeiche diesen grofen Beanspruchungen nur dann gewachsen waren, wenn

sie nicht zu lioch waren (bis erwa 2,50 m iber MThw) und beidseits flache B6schungen hatten
(etwa 1:5 bis 1: 6). Andernfalls wurden sie streckenweise vullig zers rt (Abb. 30).

An den Lahnungen vor den Seedeichen wurden keine uber das ubliche Mag hinausgehende
Schiden festgestellt.

5. Deichverteidigungswege

Nach Ablauf des Hochwassers muBten Sicherungsarbeiten durdigefuhrt werden. Diese
wurden erschwert, weil vielfach hinter den Deidre auf den Binnenbermen Sicherungswege
fehlten oder nicht ausreichend befestigt waren. Um das Ausbesserungsmaterial (Busch, Pf lile,

Abb. 30.

Der zerst6rce Deich IJ
des Wesselburener i

Sommerhooges ih
(Aufn.: BOT IMANN)  1_

Sandsicke usw.) heranzubringen, wurde infolgedessen die Deichkrone oder die Au£enberme be-
faliren (Abb. 31). Da die Grasnarbe aufgeweicht war, sind Krone bzw. AuBenberme vdllig
zerfahren worden. An vielen Stellen waren wohl einspurig befestigte Wege vorhandeti. Es
fehlte jedoch daneben Platz fiir die Lagerung von Material und far das Ausweichen und
Oberholen von Fahrzeugen, die entladen wurden.

6. Kustenstreckenmit einer Deichlinie

Die Sturmilut des 16./17. Februar 1962 hat eindeutig bewiesen, daB eine Reihe deich-

geschiitzter Klistentandschaften auch nach Verst*rkung ihrer Deiche in besonderem Ma£e dem
Sturmflutrisiko ausgesetzt bleiben. Dieses gill in eFster Linie fur solche Seedeiche, deren Bruch
bei einer erneuten Katastrophenflut zu einer Oberflutung dicht besiedelter Landstriche bis an den
Geest-Rand fuhreli wiirde. Auf die m6glichen verheerenden Folgen eines solchen Durclibruches
soll hier nicht eingegangen werden. Aus Anlage 3 sind die Kustenstrecken zu ersehen, die nur

durch e in e Deichlinie geschutzt sind. Diese Karte zeigt auch die durch den Bruch dieser einen
Deichlinie gefahrdeten Wolinballungsgebiete.
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III. Organisation der Deichverteidigung

1. Sturmflutwarnsystem

Bereits am 16. Februar gegen 9.30 Uhr wurde vom Wetteramt Schleswig das Herannahen

eines Sturnitiefs Init Orkanb6en gemeldet. Zugleich wurde vom Deutschen Hydrograpliischen
Institut eine Sturmflutwai·nung fur die deutsche Nordseekuste von e[wa 2,00 bis 2,50 m iiber

Normal uber den Rundfunk und durch sogenannte WOBS-Telegramme gegeben.
Als die Warnungen beim Innenministerium eintrafen, setzten sofort MaBnahmen der K a

rastrophena b weh r ein, die ihre allgemeine Grundlage in den Richtlinien fur die Abwehr
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Abb. 31. Durch Materialtransport zerfalirene Authenblischung des Friedrichskoogdeiches
n8rdlich Edendorf

von Karastrophen im Lande Schleswig-Holstein vom 17. Oktober 1956 und - soweit es sich

um den Deichschutz handelt - ihre Grundiage in dem Erla£ des Ministers fur Em hrung,
Landwirtschaft und Forsten betrefiend den Schutz der Deiche und DAmme bei Sturmflut fur

die Westkuste Schleswig-Holsteins vom 16. November 1951 hatten.

So wurde vom Innenministerium die Vorwarnung am 16. Februar friih an die beteiligten

Ressorts, an das zustindige Wehrbereichskommando, das Technische Hilfswerk und die Feuer-

wehr mit der Bitte um Weitergabe an die nachgeordneten Behurden und Kommunaldiensistellen

durdigegeben. Die Telegramme des Hydrographischen Instituts wurden wie ublich gleidizeitig
an die Marschenbauimter, Deichgrafen, Landrite und an die dem Warndienst angeschlossenen
Stellen geleiret. Auf diese Weise wurde die rechtzeitige und laufende Unterriditung alter an der

Katastrophenabwehr bereiligren Srellen sichergestellt, so daE diese in die Lage gesetzt wurden,
die von ihnen selbst zu treffenden Malinahmen fruhzeitig vorzubereiten.
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Sorge machre die Aufrechterhaltung der Nachrichtenverbindungen. Durch den Selbst-
wihibetrieb waren die Pernsprechleitungen uberlastet. Bald wurden jedoch Fernmeldehinter
mit zus*tzlidlem Personal besetzt, so daB alle Fernleitungen fur den Katastrophendienst voll

verfiigbar waren.

2. Sicherungsarbeiten

Bereits in der Nacht vom 16. zum 17. Februar wurde entlang der ganzen Westkiiste damit

begonnen, Sicherungsarbeiten an den Deichen auszufuhren. Die hierfur ben6tigten Materialien
wie Faschinen, Pfihle und Sandsdcke wurden pausenlos an die Schadenstellen gefahren. Die

verhiltnismiBig groBen Vorrdte der Marschenbauimter wurden schnell aufgebraucht. Darauf-
hin wur(len insbesondere von den 6sdichen Teilen des Landes Pfdhle und Faschinen bereitgestellt.
Allein aus den Landesforsren wurden in·der Zeit vom 17. bis 23. Februar 260 000 Pfidle und
25000 ma Faschineii geliefert. In kurzer Zeit konnten uber 1 Mill. Sandsidce aus Schleswig-
Holstein, Nordrhein-Westfalen und Dinemark geliefert werden. Auf Anregung des Ministers
fur Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten am 22. Februar wurden bei einer Sonderaktion, an

der die Bundeswehr und freiwillige Helfer aus den Reihen der Feuerwehr, der Sportverbinde,
der Schulen usw. beteiligt waren, aus den Forsten des Landes aller Besitzorte liber das Wochen-
ende des 24./25. Februar rund 53 000 ma gebundene und erwa 25 000 m3 ungebundene Faschi-
nen sowie etwa 370000 Stck. Pf hle bereitgestellt. Die durch den Sturm verursachten Wind-
briiche haben diese Aktion begunstigt.

So gelang es bereits eine Woche nach der Sturmitut, die Seedeiche behelfsmiBig gegen
erneute Sturmfluten bis etwa 2,00 m uber MThw wieder wehrhaft zu machen.

3. Deichverteidigungsorgane

Die gesamte Deichverteidigung und der allgemeine Katastrophenschutz sind in Schleswig-
Holstein dezentralisiert aufgebaut. Grundlage dafur ist die Oberlegung, daB die an Ort und
Stelle zu treffenden MaBnahmen nur ortsnah und niclit zentral angeordnet werden kdnnen. Sie
mussen nach den drtlichen Situationen ausgerichtet sein. Daher sind die verantwortlichen Zu-

stindigkeiten auf die Landrite und Oberbargermeister abertragen worden, die ihrerseits im
Einvernehmen mit den Marschenbau mtern und Deichgrafen handeln. Dieses System des Auf-
baues des Deidi- und Katastrophenschutzes von unten her hat sich bei der letzten Sturmfjut gut
bewahrt.

Dartiber hinaus massen aber bei Katastrophen von uberardichem Ausmah koordinierende
Funktionen wahrgenommen werden, die in Schleswig-Holstein vornehmlich dem Einsatzstab der

Landesregierung obliegen.

IV. Folgerung

Diese Darlegungen geben zun chst einen ersten zusammenfassenden Bericht iiber die Ur-
sachen und Schi:den der Sturmflut vom 16./17. Februar an der schleswig-holsteinischen West-

kiiste. Die anschlieBende Folgerung soll nur einen kurzen Hinweis fur den KustenausschuB
Nord- und Ostsee darstellen, welcher konkrete Vorschlige fur die Sicherung der Kiiste bringen
soll.
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Bei der Walil des Deidiquerschnitts mussen folgende Faktoren berucksichtigt werden: der

Deidlboden, der Untergrund, der htichste Sturmflutwasserstand, der Wellenangriff sowie das

Fehlen einer zweiten Deichlinie. Je schlechter der Deichboden ist und je mehr der Deich dem

Wellenangriff ausgesetzt ist, um so flacher, lidher und liinger sind die B8schungen des Deidies

auszubilden. Bei ungiinstigen UntergrundverliNltnissen mull ein besonders breites Profit gewEhlt

werden, um Grundbrache zu vermeiden. Wenn nur eine Deichlinie vorhanden ist, ist bei der

Wahl des Profits gr te Sorgfalt geboten. Diese Faktoren, die von weiteren Nebenfaktoren ab-

hingen, lessen es nicht zu, einen fur alle Kustenstrecken gultigen Einheitsquerschnitt zu ent-

wickeln. Die Wahl des Querschnitts wird demnach jeweils von Fall zu Fall vorzunehmen sein

unter Berudisiclitigung der an der jeweiligen Stelle bei hblieren Sturmfluten gemachten Erfah-

rungen. Dabei sollte heute schon mit Rucksichi auf die Deicherli6hungen der spiteren Jahr-
zehnte zweckmiBigerweise ein so flaches Profit gewahit werden, daB eine zus tzliche Deichkrone

aufgebracht werden kann, ohne dabei die gesamte Deichau£en- oder Binnenbbschung dafur zu

beanspruchen und die festgewachsene Sodendecke zu beschidigen. Deicherh8hungen werden

voraussichtlich auch zukunftig erforderlich sein, wenn die sikularen Wasserstandserh6hungen
gegeniiber dem Landeshorizont Normal Null, die gegenwirrig mit 2,7 mm als Jahresmittel
angenommen werden k6nnen, fortdauern und aufgefangen werden sollen.

Es wurde bereits erwiihnt, daB bei der Wahl des Deichquerschnitts der Deichboden eine

grolie Rolle spiek. Deshalb wire es zweckmEBig, die Deichbaden nach deren Untersuchung in

verschiedene Klassen einzuteile  und diese Klassifizierung bei der Wahl der Bijschungsneigungen

entsprechend zu berucksichtigen. Im allgemeinen wird bei schlechren Deichbaden die flachere

Herstellung und Begriinung der Aullenb6schungen wirtschaftlicher und den weniger flachen 86-

schungen mit einer ausreichend schweren kunstlichen Decke vorzuziehen sein.

Bei scharliegenden Seedeichen sollte die DeichauBenbilsdiung ausreichend hoch durch Natur-

steine, Betonsteine oder einen Asphaltbelag befestigt werden, zwedkmiBig bis etwa 2,00 m

uber MThw. Auch hierbei durfen die Btlschungen nicht zu steil gew hlt werden, z. B. bei

Betonsteinen mit einem Gewicht von etwa 350 kg/me flacher als 1 :5. Bei Asplialtbefestigungen
sind die B8schungen nicht steiler als im NeigungsverliD:lmis 1:3 anzulegen. Die Asphaltdecken
miissen je nach Ortlichkeit ein ausreichen(les Gewicht haben.

Die Deichbinnenbbschungen sollten schon mit Rucksicht auf die uberschwappenden Wellen

und die Bi schungspflege nichr zu steil gewlihlt werden. AuBerdem wird bei einer flachen Deich-

bdschung die Deicbmichtigkeit auch in H e der Sturmflutwasserst nde vergratiert, und somit

besteht bei Beschidigung def DeichauBenb6schung durch die Wellenkraft bei kritischen Wasser-

sdinden eine geringere Durchbrudigefahr.
Bei der Verstirkung von Seedeichen sollte eine so breite Binnenberme gewahit werden, daB

diese bequem den Deichverreidigungsweg mit Ausweichen aufnehmen und daB hier auBerdem

Material gelagert werden kann. Die Bermen muBten uber dem MThw angeordnet werden,
um dadurch die Sickerlinie zu verlangern und die Innenb6schungen sowie Bermen trocken zu

halten.

Der Pflege der Deichgrasnarbe muBre zukunftig mehr Beachrung geschenkt werden. Die

GrRsung der Deiche durch Schafe mullte die Regel sein und als Mindestforderung bei der Deid,-

unterhaltung angesehen werden. AuBerdem wire besonders bei mageren Deichbt den noch zu

prufen, 06 im Interesse einer guten Grasnarbe die Deichbaschungen kunflig gediingt werden

sollen.

Fremdkfirper wie Ziiune, Treppen und sonstige feste Anlagen sind auf das MindestmaB

einzuschrinken. Biume durften nicht in Nihe des Deichk8rpers gepflanzt werden.

Auf der Binnenberme miissen befestigte Wege mit Ausweichen vorhanden sein, die jeder-
zeit mit schwersten Fahrzeugen befaliren werden ki nnen. Bei der Wahl der Befestigungsart
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sollten audi die spdteren Unterlialtungskosten berlicksichtigt werden. AuBerdem wire zwischen
den Deichverteidigungswegen und dem vorhandenen klassifizierren Wegenetz eine zweispurige
Verbindung herzustellen, damit ein reibungsloser Ringverkehr auf den Deichsicherungswegen
eingerichter werden kann.

Die Aufgabe der kommenden Jahre kantl jedoch nicht allein dariti gesehen werden, die
bestehenden Werke den heutigen Anforderungen gemiE auszubauen. Diese Werke sind in Jahr-
hunderten gewaclisen. Sie sind erstellt worden, als die Technik noch dem Menschen den ill)er-

wiegen(len Teil der Arbeit aufburdete. Sie sind nach Sturnifluten instand gesetzt worden, ohne
groliziigigen Gedankeng ngen verbesserter Linienfuhrung Raum zu geben. Neueindechungen
haben dazu beigetragen, das geographische Bild der Seedeichlinie immer mehr zu verzerren.

Die Lb:nge der Seedeidle auf dem Festland der Westkuste betrigt 450 km, wihrend die ideali-
sierte Verbindungslinie der Kuste von der dEnischen Grenze bis Hamburg nur wenig liber
200 km lang ist. Aus diesem Unterschied wird das ungeregelte Wadistum unseres Deichsys[ems
als Folge technischer Unvollkommenheit, finanzieller Schwiche und orgaiusatorischer Zer-

splitterung fruherer Zeiten besonders deutlich. Nach der Februar-Sturm tur dieses Jalires mus-
sen wir deshalb unausweichlich die Frage stellen:

„Ist unsere Aufgabe des Schutzes von Leben und Arbeit an der Westkuste unseres Lan(les
damit erfullt, dai wir das Vorhandene nail besten Kriifien wiederherstellen und versfirken?
Sind wir darober hinaus verpflichtet, unsere Gedanken den Aufgaben zuzuwen(len, welche sich
dann ergeben, wenn das Ziel heiit, dem Abwehrsystem als Ganzem' den h6chstmliglichen Grad
der Sicherheit zu geben?"

Die Antwort muli sein, daB es heute nicht genugt, restauratorisch zu arbeiten; es ist viel-
mehr angesichts unserer heutigen technischen Mdglichkeiten und unserer Verantwortung gegen-
uber der Zukunfi zwingend notwendig, das Aufbauwerk den Gedankengdngen bestmt;glicher
Gestaltung des gesamten Deichsysten]s unterzuordnen. Aus dieser Auffassung erwtchst die
Pflicht, Neues dort 211 schaffen, wo das Alte und Bestehende nicht mehr zeitgemDE ist. Die kom-
menden Jahre werden das geographische Bild unserer Deichlinie an der Westkuste so verindern
mussen, dab im Einklang mit sinnvoller Wirtschaftlichkeit der bestmagliche Schutz fur Leben
und Wirken der Menschen in den Marschen unseres Landes geschaffen wird.
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Anlage 1. Ablauf der Sturmflut an den Pegeln List, Siidwest116rn, Wyk auf F5hr, Schluttsiel,
Pellworm, Husum, Busum, Cuxhaven und Helgoland
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Deichsdliden und Deichbruche, verirsadir
AnIagc 4. durdi die Fcbruar-SturmBur 1962.

Die Küste, 10 Heft 1 (1962), 55-80




