
229—236 
Eiszeitalter u. Gegenwart 30 3 Abb. Hannover 1980 

Meeressp iege ldaten aus 
landschafts- und s iedlungsgeschicht l ichen Untersuchungen 

auf Pellworm (Nordfriesische Inseln) 

D I E T R I C H H O F F M A N N * ) 

Sea level, landscape history, settlement history, C-14-dating, dendrochronologie, Holocene 
North-West German Lowlands (Pellworm island), Schleswig Holstein. T K 25 Nr . : 1417 

K u r z f a s s u n g : Es wird über archäologische, geographische und geologische Arbeiten zur 
Landschafts- und Besiedlungsgeschichte des südlichen nordfriesischen Wattenmeeres berichtet. Bei 
der Untersuchung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Siedlungsplätzen und deren Unter
grund auf der Insel Pellworm konnten u. a. neue Daten zur örtlichen Veränderung des Meeres
spiegels im Holozän nachgewiesen werden: Danach hatte das Mittlere Tidehochwasser bereits in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends vor Chr. Geb. eine Höhe von N N + 0,8 m erreicht, 
fiel danach jedoch wieder ab und stieg mit Beginn des zweiten Jahrtausends nach Chr. Geb. wie
der an. 

[ S e a - L e v e l - D a t a s R e s u l t i n g f r o m I n v e s t i g a t i o n s o n t h e H i s t o r y o f L a n d s c a p e a n d 
S e t t l e m e n t o n t h e I s l e o f P e l l w o r m ( N o r t h - F r i s i a n I s l a n d s ) ] 

A b s t r a c t : Since 1975 investigations on the history of landscape and settlement have been 
carried out in the southern North-Frisian tidal flats by an archeological, geographical and geolo
gical team. Excavations of medieval and early modern dwelling-mounds on the Isle o f Pellworm 
proved new datas of local holocene sea-level changes: The level of mean high water had risen 
up to N N + 0,8 m in the second half o f the last millennium B C . In the beginning of the fol
lowing millennium it was lower and began to rise again in the first centuries o f the second 
millennium A D . 

1 . A l lgemeiner Überblick 

A n der Westküs te Schleswig-Hols te ins werden im Bereich der südlichen Nordf r i e s i 
schen Inseln seit 1 9 7 5 Untersuchungen zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte durchge
führt ( H I G E L K E , H O F F M A N N & M Ü L L E R - W I L L E 1 9 7 6 ; H I G E L K E , H O F F M A N N , K Ü H N & 

M Ü L L E R - W I L L E 1 9 7 9 ) . D a s Interesse r ichtet sich au f ein Gebiet , das in den le tz ten 6 0 0 J a h 
ren Veränderungen seiner U m w e l t erfahren h a t wie kaum ein anderes . Dies ist v o r a l lem 
auf Sturmfluten im 1 4 . und 1 7 . J a h r h u n d e r t zurückzuführen, die in große, seit langer 
Zei t eingedeichte, t ie f l iegende Wirtschafts- und Siedlungsflächen an so vielen S te l l en ein
brachen, daß eine erneute Sicherung a l ler dieser Gebie te nicht meh r möglich w a r und der 
größte T e i l daher bis heute im Einf lußbere ich der Tiden ve rb l i eb . S o sind die heutigen 
Inseln N o r d s t r a n d und P e l l w o r m sowie die H a l l i g Nords t rand ischmoor R e s t e e iner ur
sprünglich mehr oder weniger eng mi t dem Fes t l and zusammenhängenden Marsch gewe
sen, die im 1 4 . J ah rhunde r t durch Sturmflu ten zerrissen wurden , wobei die Inse l A l t -
Nords t r and , in der die drei oben genannten Inse ln noch vere in ig t waren, en ts tand . I m 
1 7 . J a h r h u n d e r t wurde auch diese Insel durch Sturmfluten zerstückelt , bei denen bereits 
Wassers tände wie bei der Sturmflut 1 9 6 2 ( P R A N G E 1 9 6 5 ) erreicht wurden ( B A N T E L M A N N 
1 9 6 6 ) . Zeugen dieses Geschehens sind die heute noch im W a t t s ichtbaren Spuren der K u l 
t iv ierungsarbei ten und Siedlungsplä tze . 

*) Anschrift des Verfassers: Dr . D . H o f f m a n n , Marschen- und Wurtenforschung von 
Schleswig-Holstein, Schloß Gottorp, D-2380 Schleswig. 
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Be i der Suche nach den Ursachen der hier aufgezeigten En twick lung werden folgende 
Aspek te diskut ier t : 

1. D e r säku la re Anst ieg des M i t t l e r e n Tidehochwassers sowie der Anst ieg der S t u r m 
fluthöhen. 

2. D e r E ingr i f f des Menschen in den Bodenaufbau durch Kul t iv i e rungsmaßnahmen 
und Rohs tof fgewinnung ( T o r f ) . 

3. D e r E ingr i f f des Menschen in die hydrographischen Verhä l tn i sse durch umfang
reiche Eindeichungen. 

4. W i r k u n g der Eindeichungen a u f das Sedimentat ionsgeschehen, wie z . B . V e r h i n 
derung des Aufwachsens der Oberflächen. 

Aus der E r k e n n t n i s heraus, d a ß zu diesen F ragen nur Lösungen in fachübergreifender 
Zusammenarbe i t gefunden werden können , wurden drei Arbei tsgruppen, eine archäolo
gische, eine geographische und eine geologische gebi ldet , die sich folgende Aufgaben 
s tel l ten: 

Abb. 1 : Lageplan der untersuchten Siedlungen auf Pellworm. 
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Zie l der geographischen. Untersuchungen ist die Aufnahme mit te la l ter l ich-f rühneuzei t 
licher Kulturlandschaftsreste (Kar t i e rung , Bef l iegung, Auswertung historischen und m o 
dernen Kar t enma te r i a l s ) in den Wat tgeb ie t en , die Rekons t ruk t ion verschiedener Phasen 
der Landschaftsentwicklung sowie die A n a l y s e und Dars te l lung der morphodynamischen 
Verhä l tn i s se im Bereich des Wat tenmeeres , der P r i e l e und der W a t t s t r ö m e . D a z u s tehen 
insgesamt drei zeit l iche Stadien nivell i t ischer A u f n a h m e n der Wat t engeb ie t e zur V e r f ü 
gung, die mit Unte rs tü tzung des Rechenzen t rums an der Univers i tä t Regensburg für die 
Untersuchungen der rezenten M o r p h o d y n a m i k ausgewerte t werden sol len, darüber h in 
aus werden auch die a u f Luftbildern verschiedenen Alters sichtbaren morphologischen 
D e t a i l s ausgewertet . 

Z ie l der siedlungsarchäologischen Untersuchungen ist die Erhe l lung des eng m i t der 
Landschaftsentwicklung verknüpften Besiedlungsbeginns und -Verlaufs. D a z u sind bisher 
11 War f ten und Flachsiedlungen auf P e l l w o r m , N o r d s t r a n d , Langeneß und H o o g e durch 
Schni t tgrabungen untersucht worden. Diesen A r b e i t e n ging eine A u f n a h m e al ler feststel l
ba ren Siedlungsstel len und sonstigen ober täg igen Bodendenkmä le r voraus . D i e bisherigen 
Ergebnisse der Arbe i t en lassen eine Bes iedlung seit dem 9 . / 1 0 . J ah rhunde r t , wei terhin die 
A n l a g e von Flachsiedlungen und Warf ten i m hohen und späten M i t t e l a l t e r sowie in der 
frühen Neuze i t e rkennen, auf P e l l w o r m in ungeregel ter , auf N o r d s t r a n d tei lweise in 
F o r m der Marschhufensiedlung. 

Zie l der geologischen Arbei ten ist es, m i t den der Geologie eigenen Arbe i t smethoden 
an der Rekons t ruk t i on der Landschaftsentwicklung mitzuarbei ten und diese in Zei ten zu 
ver fo lgen , die in diesem Gebie t der archäologischen Forschung nicht m e h r zugänglich sind. 
F ü r die jüngeren Ze i t r äume erfolgt dies in enger K o o p e r a t i o n mit den beiden anderen 
Arbei tsgruppen. D a b e i soll vor a l lem A u s m a ß , A r t und Zweck der menschlichen Eingr i f fe 
in die Landschaftsentwicklung geklär t werden, um A l t e r und Höhen l age kul t iv ie r te r O b e r 
flächen im Hinbl ick a u f Meeresspiegelstände des entsprechenden Ze i t raums richtig beur 
tei len zu können. A u ß e r d e m sind aus der Unte r suchung der gesamten zwischen 2 0 m und 
7 m mächtigen Schichtfolge des Küs t enho lozäns Aussagen zum örtlichen A b l a u f der nach
eiszeit l ichen Meerestransgression möglich. D i e s e w a r e n vor allem aus der Untersuchung 
des Untergrundes der Siedlungsplätze zu e rwar t en , da unter den ä l teren noch Schichtpro
file vorhanden sein mußten, die nicht durch Ku l t iv i e rungsmaßnahmen gestört w a r e n 
( H I G E L K E , H O F F M A N N , K Ü H N & M Ü L L E R - W I L L E 1 9 7 9 ) . Außerdem gelang es, durch H ö 
henvergle iche Sackungs- und Se tzungsbet räge abzuschätzen und so wei tgehend die ur
sprüngliche H ö h e n l a g e der betrachteten Sedimentoberf lächen anzugeben. D a z u eigneten 
sich besonders die gemeinsam mit den Archäo logen vorgenommenen G r a b u n g e n an den 
Siedlungsplä tzen 3, 5 und 14 im Westen der Inse l P e l l w o r m . 

2. Darstellung der Befunde 

F ü r die Untersuchungen waren quer durch die W o h n p l ä t z e mit e inem Bagger Schn i t t 
gräben gelegt worden, deren Sohle bei e t w a N N — I m lag, so daß auch noch die ans te
henden Schichten te i lweise bis zu einer M ä c h t i g k e i t v o n 1,5 m aufgeschlossen wurden . 

D i e äl teste untersuchte Stel le wa r eine Flachs iedlung aus dem 9 . — 1 0 . J a h r h u n d e r t 
( A b b . 1, Punk t 3 ) , die au f einer natürl ichen, e t w a 3 0 c m über die U m g e b u n g herausragen
den K u p p e angelegt war . D i e U n t e r k a n t e der Kul turschicht liegt an den höchsten P u n k 
ten bei N N + 0 , 6 m und fä l l t nach den Se i ten bis a u f N N + 0 , 1 m ab ( A b b . 2 ) . S ie l iegt 
au f e inem 3 — 4 c m mächtigen Bodenhor i zon t , der nur noch unter der Kulturschicht e rha l 
ten is t ; er bedeckt eine 5 0 — 6 0 cm mächt ige L a g e aus Sturmflutschichten. D a r u n t e r fo lg t 
ein 1,2 m mächtiger toniger , z. T . schluffig-feinsandiger Kle i , der im unteren Te i l durch 
B i o t u r b a t i o n völl ig entschichtet ist. D i e e r w ä h n t e Kulturschicht des 9 . / 1 0 . J ah rhunde r t s 
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Abb. 2 : Untersuchte Profile, nach der Geländedokumentation von H. J . KÜHN (Siedlungen 3 und 
5) und K. H. DITTMANN (Siedlung 14) generalisierte Umzeichnung. 
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w i r d ebenfalls von Sturmflutschichten über lager t , die an ihrer höchsten Ste l le N N + 1,0 m 
erreichen. S ie en tha l ten Scherben des 1 2 . / 1 3 . J ah rhunde r t s . Darübe r folgen ungefähr 2 0 c m 
Mut t e rboden . 

W a r der P u n k t 3 bei der Aufnahme der B o d e n d e n k m ä l e r durch seine flache, g roße 
K u p p e aufgefal len ( A b b . 1 ) , so erregte a m P u n k t 5 eine ungewöhnlich hohe War f t die 
Aufmerksamke i t . Bohrungen im R a h m e n der Voruntersuchungen der Warf ten ha t t en 
gezeigt , daß der War f tkö rpe r teilweise aus T o r f besteht und auch selbst auf anstehenden 
T o r f aufgesetzt ist ( A b b . 2 ) . D i e nähe re Untersuchung durch den Baggerschni t t e rgab 
fo lgende Befunde : U b e r einem stark m i t Schi l f durchsetzten, tonigen K l e i liegt eine 2 0 bis 
4 0 c m mächtige Niedermoorschicht , die im oberen T e i l auch Holzs tücke enthäl t . Ih re O b e r 
k a n t e l iegt zwischen N N und N N + 0 ,6 m. D a r ü b e r folgt ein e t w a 10 cm mächt iger 
humoser , toniger K l e i , dessen Schichtung durch künst l iche E inwi rkung gestört ist. W a h r 
scheinlich ist er gepflügt. D e n Abschluß der ans tehenden Schichten unter der Warf t b i ldet 
ein 10 c m mächtiger , humoser, feingeschichteter K l e i . D i e Basis der War f t liegt zwischen 
N N + 0 ,2 und N N + 0,8 m. D i e War f t selbst l ä ß t mehrere Bauphasen erkennen, die 
ä l tes te besteht aus e inem K e r n aus K l e i und Tor fs tücken , die seitlich durch aufgeschichtete 
Kle i soden gestützt und auch oben durch Kle i soden abgedeckt werden. A u f dieser K e r n 
warft haben die ersten Siedler im 1 3 . J a h r h u n d e r t gewohnt . Spä te r wurde die Warf t nur 
noch mi t K l e i e rhöht und vergrößer t . E s fäl l t auf , daß die unter der Warf t e rha l tene 
Marschoberf läche höher liegt als die heut ige um die War f t herum. D e m n a c h muß hier der 
höchste Te i l des Bodens , der, wie unter der Warf t sichtbar, nur aus einer dünnen Kle idecke 
und darunter T o r f bes tand, abgetragen worden sein, wie übrigens a u f großen Te i len der 
Insel P e l l w o r m . 

D i e Untersuchung des Profils am P u n k t 14 , gleichfalls einer Warf t , ergab ganz andere 
Befunde (Abb . 2 ) . Ähnl ich wie in der gerade beschriebenen Siedlungsstel le 5 war als t ief 
ste Schicht ein toniger , s ta rk schilfhaltiger K l e i im Prof i l aufgeschlossen, dessen O b e r k a n t e 
im Zen t rum der War f t bei N N — 1 , 3 5 m und an den Seiten bis m a x i m a l N N — 0 , 2 m 
hoch liegt. D a r ü b e r fo lg t eine e twa 2 0 c m mächt ige Schilftorfschicht, die zur westl ichen 
Sei te der Warf t hin a l lmähl ich ausdünnt. I h r A l t e r ist 2 3 3 0 ± 55 J a h r e B P ( H v - 7 3 9 4 ) . 
D a r ü b e r folgt ein bis zu 0 ,45 m mächt iger humoser , schilfhaltiger, ton iger K le i , dessen 
Humusgeha l t nach oben hin abnimmt . U n m i t t e l b a r unter der O b e r k a n t e ist eine bis zu 
2 cm mächtige Feinsandschicht, offenbar die Ab lage rung einer e inzelnen Sturmflut , ein
geschaltet . D i e O b e r k a n t e dieses ersten Schichtpaketes über dem T o r f b i lde t ein bis zu 5 c m 
mächt iger Humusdwog , der scharf gegen das H a n g e n d e abgegrenzt ist. E r liegt zwischen 
N N — 0 , 3 m an der Se i t e der Warf t und N N — 1 , 0 m unter dem Z e n t r u m der Warf t . D a s 
zwei te Schichtpaket bes teht aus 5 0 c m mächt igen, schwach humosen, tonigen Schichten, 
die im unteren Te i l m i t feinen Sand lagen durchsetzt sind. Da rübe r ha t sich ebenfal ls ein 
H u m u s d w o g gebildet . Bemerkenswer t ist, daß sich in dieses Schichtpaket mehrere R i n n e n 
eingetieft haben, die später wieder mi t schi l fhal t igem K l e i zuschlickten. D a die G e f a h r 
einer Durchwurze lung v o n Schilf aus jünge rem K l e i an dieser S te l l e nicht gegeben w a r , 
wurde hier eine 1 4 C - A n a l y s e des Schilfes durchgeführt , die ein Al te r v o n 1 6 2 0 ± 6 0 J a h r e 
B P ( H v - 7 3 9 5 ) e rgab . D i e Oberfläche über diesem Schichtpaket b i lde te sich erst, nachdem 
die G r ä b e n bereits zugeschlickt waren . D a s dr i t te Schichtpaket besteht aus geschichteten, 
überwiegend schluffigen Sedimenten v o n 4 0 — 7 0 c m Mächt igkei t und wird durch einen 
humosen braunen, 1—2 c m mächtigen B o d e n h o r i z o n t abgeschlossen, au f den die War f t 
aufgesetzt worden ist, die nur aus K l e i besteht und nach der gefundenen K e r a m i k erst
mals i m 14 . J a h r h u n d e r t besiedelt wa r . 

3. Ergebnisse 

I n den Profilen, die nur über eine k l e ine F läche ver te i l t sind, deutet der T o r f ( P u n k t 5 
und 1 4 ) und der B o d e n unter der Kulturschicht ( P u n k t 3 ) erstmals eine Unterbrechung der 
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klastischen Sed imenta t ion an, in deren V e r l a u f we i t über 10 m Sed imente über der H o l o 
zänbasis im Bereich Pe l lworms abgelagert wurden . Wahrscheinl ich wurde dies durch eine 
B a r r e verursacht , die westlich von P e l l w o r m lag und von einem dor t vorhandenen Gees t 
kern, viel leicht dem von D I T T M E R ( 1 9 5 2 ) nachgewiesenen Heve r -Gees tke rn , e rnähr t wur 
de. D a ß diese vermute te B a r r e nicht unmi t te lbar v o r Pe l lworm gelegen hat, ist schon dar 
aus zu ersehen, daß der T o r f auch noch westl ich von P e l l w o r m und sogar westl ich v o n 
H o o g e im W a t t zu finden ist. N a c h den dargelegten Befunden gab b z w . gibt es noch heute 
Geb ie te au f Pe l lworm, in denen der T o r f von mächtigen Ablagerungen überdeckt ist, 
solche mit nur einer geringen Kleibedeckung über dem Tor f , w o allerdings heute der T o r f 
im Zuge der Ver fehnung wei tgehend abgegraben ist ; ferner gab es einige Gebie te , die so 
hoch lagen, d a ß sich kein T o r f bilden konnte , h ie r entstand ein Boden . Es ist u n w a h r 
scheinlich, daß die Oberfläche, über die sich der T o r f ausgebreitet ha t , bei Beginn der T o r f 
bi ldung solche Höhenunterschiede aufwies, wie w i r sie heute feststellen, sie können höch
stens wenige D e z i m e t e r be t ragen haben. U m aus den geschilderten Befunden Wassers tands
höhen ablei ten zu können, m u ß Sackung und Se tzung des Unte rgrundes abgeschätzt w e r 
den. Dies kann jedoch nur in grober A n n ä h e r u n g geschehen. Vergle icht man die heut ige 
H ö h e n l a g e der T o r f o b e r k a n t e unter der Warf t 5 mi t der des Bodens unter der S ied lung 3, 
so fäl l t auf, d a ß der T o r f te i lweise genau so hoch liegt wie der B o d e n . Dies kann jedoch 
zur Zei t der Tor fen ts tehung nicht so gewesen sein; damals m u ß die Bodenoberf läche höher 
gelegen haben. D e r T o r f unter der Siedlung 5 erreicht heute an der höchsten S te l l e eine 
H ö h e von N N + 0 ,6 m und ha t hier eine Mäch t igke i t von 2 8 c m . Unters te l l t m a n für 
die Sackung und Se tzung einen Be t rag von e inem Dr i t t e l der ursprünglichen Mäch t igke i t , 
ergibt sich als frühere H ö h e n l a g e für die T o r f Oberfläche ca . N N + 0 ,75 m. Dies m ü ß t e 
ungefähr die H ö h e des Grundwasserspiegels a m E n d e der Tor fb i ldung gewesen sein. F ü r 
eine wesentl iche Sackung und Se tzung des Unte rg rundes an dieser S te l le gibt es ke ine H i n 
weise. D i e tonigen Schichten des Untergrundes haben nur ger inge Mächt igkei t und das 
Gewicht der War f t ha t nur im Bereich großer Tor fmäch t igke i t en Setzungen verursacht 
( A b b . 2 ) . 

D e r B o d e n der Flachsiedlung erreicht heute noch eine H ö h e v o n N N + 0 ,60 m. D e m 
nach wäre hier eine Sackung und Setzung des Untergrundes v o n mindestens 0 ,15 m an 
zunehmen, um die ursprüngliche H ö h e der T o r f o b e r k a n t e zu erreichen. D a die obers ten 
Schichten unter dem Boden jedoch Sturmflutschichten sind, m u ß m a n davon ausgehen, daß 
der Boden ursprünglich noch höher gelegen haben m u ß als die T o r f o b e r k a n t e , die j a e twa 
die H ö h e des Grundwasserspiegels anzeigt, dessen H ö h e in diesem Gebie t wohl nahe der 
des M T h w gelegen haben dürfte, da durch die i m Westen vermute te B a r r e die V o r f l u t v e r -
hältnisse zweife l los ungünstig waren und sich das Wasser im H i n t e r l a n d gestaut ha t . D i e 
Sturmflutschichten unter Siedlung 3 sind noch über diesem N i v e a u entstanden, demnach 
muß für die le tz te Häl f te des ersten vorchrist l ichen Jahr tausends , also die Zei t v o r der 
Tor fb i ldung , für das Mi t t l e r e Tidehochwasser e ine H ö h e angenommen werden, die bei 
N N + 0,8 m gelegen hat. Be i der von L I N K E ( 1 9 7 9 ) angegebenen M T h w . - H ö h e für P e l l 
w o r m ist die Sackung und Se tzung nicht berücksichtigt . 

D i e ungewöhnl ich t iefe L a g e des Tor fes a m P u n k t 14 mi t bis zu N N — 1 , 2 m ist 
einerseits au f die Setzung des Untergrundes durch die Auflast der Warf t verursacht ( 0 , 6 m) 
und andererseits durch die Sackung der l iegenden Schichten des Tor fe s nach dessen E n t 
stehung. Ü b e r dem T o r f l iegen 3 durch H u m u s d w ö g e abgegrenzte Sedimentdecken, die zu
sammen bis zu 1,7 m mächt ig sind. Ähnlich mächt ige Schichten sind unter den anderen 
Siedlungen nicht vorhanden . Demnach kann m a n davon ausgehen, daß sich nach dem E n d e 
der Tor fb i ldung nur dor t noch Sedimente ab lage rn konnten , w o die Oberfläche besonders 
niedrig war . F ü r die erste Hä l f t e des ersten nachchristlichen Jahr tausends muß daher an
genommen werden, daß der Meeresspiegel nicht so hoch lag, wie zu r Zei t der T o r f e n t s t e -
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hung. N a c h einem besonders hohen S t a n d des M T h w m u ß für die Zei t nach C h r . G e b . 

zunächst ein Abfa l len angenommen werden . E i n e Bes tä t igung für diese A n n a h m e ist auch, 

daß b isher aus Nord f r i e s l and nirgends Ablagerungen aus dem frühen ersten nachchrist

lichen Jah r t ausend nachgewiesen werden konnten , die über der hohen a l ten Marsch der 

römischen Kaise rze i t l iegen. Erst im 1 4 . J a h r h u n d e r t wurden diese G e b i e t e wieder von 

Sed imenten bedeckt (PRANGE 1 9 6 3 , 1 9 6 7 ) . 
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NN 
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I • l 14C-datierte Schicht 

I • I archäologische Datierung 
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rekonstruierte Niveau 

Abb. 3 : Sackungs- und setzungskorrigiertes Zeit-Höhen-Diagramm für die datierten Schichten 
der beschriebenen Profile. Die 1 4 C-Daten wurden dendrochronologisch korrigiert nach WILLKOMM 

(1976) . 

F ü r die Punk te 3 und 5 ist wei terhin der Ze i t r aum zu betrachten, an dem die S ied

lungen angelegt wurden . Demnach k o n n t e man im 9 . / 1 0 . J ah rhunder t noch au f hohen 

Ste l len der flachen M a r s c h siedeln, ohne a l lzu häufig v o n Sturmfluten gestört zu werden. 

Of fenba r ha t t e der Wassers tand noch n icht wieder die H ö h e erreicht, die er v o r der B o 

denbi ldung an dieser S t e l l e hatte. I m 1 3 . J a h r h u n d e r t w a r diese Siedlungsweise scheinbar 

nicht m e h r möglich, zu dieser Zeit w u r d e n erste Warf ten gebaut, z. B . a m P u n k t 5 , das 

bedeutet , daß spätestens seit dem E n d e des ersten nachchristlichen Jahr tausends die S tu rm-

flutwasserstände wieder anstiegen und d a m i t wohl auch das M T h w . 
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