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A. Vorbemerkung

Bei einem Ruckblick auf die Bedeichungsgeschichte unserer Marschen machen wir die all-

gemeine Beobachtung, daB sich sehr hitufig die Notwendigkeit ergeben liat, kleinere Ein-

buchtungen mit unverlandetem Wattboden miteinzudeichen, um auf diese Weise eine mdg-

lichst ziigig verlaufende Deichlinie zu erreichen. Bei der Bedeichung des Gebietes der Finkhaus-

und Padelackhallig im Jahre 1935 bildeten die miteingedeichten, zum Teil noch vegetations-

losen Wattbisden sogar uber ein Drittel der gesamten Koogsfilche. Somit ergaben sich bei der

ErsdilieBung dieses Kooges neue, von der groBen Tradition der Marschenkultivierung ab

weichende Aufgaben (vgl. ITERSEN, dieses F:left S. 24 bis 142).

Als del· Deich der Finkhaushallig gesdilossen war, setzte sick der neue Koog aus drei

verschiedenen Zonen zusammen, 1. aus altem, nach der uberkommenen Auffassung deich-

reifem Anwachs (Festucetum rubrae litor.), 2. aus einem in der naturlichen Vertandung be-

griffenen Gebiet (Puccinellietum und Salicornietum) und 3. aus nacktem Wattboden. Der

biologischen Arbeitsrichtung fiel die Aufgabe zu, angesiclits der neuen Aufgaben der Watr-

kultivierung die eingedeighten Wattfli:chen nach biologisch-bodenkundlichen Gesichtspunkten
zu kennzeidinen. Bei den im fotgenden niedergelegren Untersuchungsergebnissen muit ein-

sdir*nkend bemerkt werden, daK die Aufgabe erst 1936, also ein Jahr nach erfolgtem

DeidischluB erteilt wurde. Das Wattgebict war dem Verfasser zwar seit vielen Jahren bekannt,

aber es lagen keine quantitativen Analysen der Tier- und Pflanzenwelt vor. Wenn das Aus-

sehen der Watten vor der Bedeichung trotzdem kurz er6rtert wird, so handelt es sich lediglidi

um eine beschreibende Darstellung.
Es kamen folgende Untersuchungsmethoden zur Anwendungi):

a) die Pflanzenbestandsaufnahme (durch VOHLENBERG)

1. Artenliste

2. Zihlungen und Wigungen
3. Salzgehaltsbestimmungen

b) die Muschelkartierung (durdl PLATH).

Die Muschelkartierung durch PLATH (Vgl. Absatz E, S. 20) Stelli den Versuch dar, fast

zwei Jahre nach dem DeidischluE die infolge der Schrumpfung der trockengelegren Watt-

michen beziehungsweise durch die 1936 bereits beginnende landwirtschaftliche Bodenbearbei-

tung sichtbar gewordenen Muschelsdialen nach Art und Hdufigkeit nachtrdglichzu

kartieren. Dieses Verfahren ist also ein mit Einschrdnkung zu bewertender Ersatz far die

1) Diesem Aufsatz liegen die amdichen Berichte der Verfasser von 1939 zugrunde.
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biologische Gesamtkartierung, wie sie iii anderen Wattgebieten mit Erfolg durchgefuhrt wer-

den konnce [WOHLENBERG (16), PLATH (13) und KONIG (8)].

B. Die Salzpflanzengesellschaftenvor der Eindeichung

Die Abriegetung durch den neuen Seedeich (Abb. 5) war im Mai des Jahres 1935 durch-

gefuhrt. In der Abbildung 1 ist der derzeitige Stand der Verlandung eingetragen. Sie fugt

sowolil auf die regelmi:Bigen Eintragungen des Marschenbauamts, als auch auf die Pflanzen-

kartierung von KoLUMBE (1935) und zum Teil auf eigene Beobachtungen. Die drei entschei-

denden Stufen, die den Grad der Verlandung in der Regel zu kennzeichnen pflegen, sind

1. die Quellergesellschaft (Salicornietum)
2. die Andelwiese (Puccinellietum)
3. die Strandschwinget - Grasnelkenwiese (Festucetum mbrae litor).

Die dritte Gesellschaft bewohnt die hohe Hallig. Die Andelwiese ist das Obergangsgebiet
zwischen dieser und der Quellergesellschaft. Auf Grund dieser Dreigliederung ergibr sich die

auf der Abbildung 1 dargestelite Verteilung zur Zeit der Bedeichung. Die Karte liSt er-

kennen, daE nur die eigentlichen Halligk6rper die Strandschwingelwiese tragen. Fast das

ganze Simonsberger Vorland dagegen ist eine jungere Bildung und trEg[ noch einflirmige
Andelbestdnde. Desgieichen ist das Verbindungssruck zwischen der Padelackhallig und dem

alten Seedeich der Sudermarsch erst um die Jahrhundertwende erneut verlander und hatte

sich auf Grund zagernder Verlandung bis zur Eindeidiung 1935 nur bis zur Andelgesellschaft

(Puccinellietum) fortentwickelt. Die Charakterarten der hohen Hallig fehlten liier nodi volt-

tcommen. Die gr6Bten zusammenliingenden Quellergebiete befanden sich zwischen dem Simons-

berger Voriand und dem Wei£knie, ferner in randmb:Eiger Ausbildung zu beiden Seiten der

Padelackhallig und an der Sudseite der Finkhaushallig. Nach der Bestandskarte, Abbildung 1,

setzte sich die Gesamtkoogsfidche von 465 ha wie folgt zusammen:

179 ha holle Hallig

98 ha Andelwiese

56 ha Quellergebiet
132 ha pflanzenteeres Watt (einschl. Vasserflichen).

Vom nackten Wart zeigt uns Abbildung 5 den westlichen Absdinirt des groiten Priels

(Heckels Loch), der im Suden vom Anwachs Simonsberg, im Norden von der alten Padelack-

hallig begrenzt wird. Die diesem Priel in seinem ganzen Lauf vom alten Seedeich der Siider-

marsch bis zum neuen Seedeich benaclibarten Watten bilden den Hauptstandort unserer Unter-

suchungen.

Infolge der z6gernden Veriandung dieses Gebietes entschloil sich die PreuBische DomEnen-

verwaltung, der damals die Landgewinnzingsma£nahmen unterstanden, in dem Wa.trgebiet

vor .Weitiknie" im Jahre 1927 ein Versuchsfeld von 4 ha Gr6Be mit Sparting Townsendii an-

zulegen (vgl. Abb. 1 und 2). Die Abbildungen 2 bis 4 geben den Entwicklungsgang dieser

Pflanzung von 1927 bis zur Eindeichung 1935 wieder. In Erghnzung zu diesen Bildern, die

uns uberdies eine Mute Vorstellung von dem Charaiter der spiter bedeichten Watten ver-

mitteln, sei eine Tabelle aus den Akten der Dom nenverwaitung aus dem Jahre 1930 aus-

zugsweise wiedergegeben:

Standort

d. Pflanzen

H6he zurn

MThw

Spartina - Best·ands kontrolle

Feld I. Padelackhallig - Wei£knie

Bodenart

Anpflanzung

April 1927

Sick.

nach der

Pflanzung
zunachst

angewachsen

Anzahi der

lebenden PEanzen

1927 1928 1929

Stck. Stck. Suck.

- 0,60 m fetter Schlick 2400

6

2000 1600 86 70
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Die Tabelle zeigt, daB die Versuchspilanzung, wohi infolge der zu groBen Tiefenlage

von 60 cm unter MThw, mit 70 uberlebenden (von 2400!) Pflanzen nicht den erwarteten

Abb.1. Die Verteilung der Pflanzengesellschafte.n

1 - Fest:*cetum yubiae litor., 1 - Puccinelliettim, 3

4 - Spartina Townsendii (P anzfeld 1927), 5 -

vor der Eindeicliung
- Salicornietum,

Seedeich 1935
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Bildarchiv Marschenbauamt

Aufn. Odefey

Abb. 3

Dasselbe P Janzfeld im Jahre
1931. Von den 2400 Setz-

lingen haben sich etwa 70

selir zagernd zu Horsten

entwid[elt

Bildarchiv Marsdienbauamt

Aufn. Odefey

Abb. 4

Dasselbe Pflanzfeld im Jahre
1935, vier Monate vor der

Eindeichung. Die inzwischen

in engerem Abstand errich-

teten Lahnungen haben die

Spartina-Horste im Wadis-

tum gefardert. Vermehrung
durch Samen im Gebiet des

Pflanzfeldes nidit nachweis-

bar

Bildarchiv -Westkusic

B-522.8.2.1935

Aufn. E. '*'oblenberg

----*-

6//11/18'( liw--ell.9-7.-.7-L

./**+1

--3--.
-*.

J./..../.4--I-*-*-* I."11./.,Ff
-/5.- '

..

7-9*4 4- . ....... .'......,=147'IM"'*8*,TL.*2-----

7 -6-t +RAL

t. 41
=..3.

Die Küste, 2 Heft 1 (1953), 5-23



·-JJW
Abb. 5

Der Finkhausdeici im Bau.

Links die vegerationsiose
Prielniederung. Im Hinter-

grund der Simonsberger
Koog

Bildarchiv Wesrkiiste

B-670. 2.10. 1935

Aufn. E. Wohlenberg

Abb. 6

Spartina-Horste nach der

Eindeichung. Das sonst ve-

gerations]ose Watt wird von

ersren Gruppen durchzogen.
Im Hintergrund der neue

Seedeich

Bildarchiv Wesrkuste

'
c-  J_ i

--

,* - 5-19,A, 20.5.1936

: 6:*,F'i  +A lk- -4-*1 Aufn. E. T olilenberg

'*'..e..

=1*.6- .f#Atkid... 1. _

.::K ..*_ -,C

..9/)94,74-:
# B. + t.ke/*frfr .

-

12

r
., -f '3 i .  

 .:- .... 4 ..,- .1.,. .

f .....:3:411.0

 &3%< k 74 .k    IA .S - ·4
Derselbe Standort ein Jalir

-· Abb. 7

'Fir*.3.1*'.... 41 4%...2.* i .7.-. ..

spitter. Spartind-Hom in

\ \\b# h ./ Blute. Die bis dahin nack-

Ff'..i. -7.......,4:Pj..4.I:,
"

'9 ....
und Suaeden

.,.·s.r< '  rj  ,    <  'ift)'  ' ·'i
'

<, *i 7- *
"ld"chiv *'st"u"'

9-23A. 14. 7. 1936
.:. . t.

-
'f . F \

-I

- Aufn. E. Wohlenberg

9

4**'* '*f.-.'=i .
.la

4 rjz-qi£ fl r.-

,-
' 9* 1,WAMOL 9 2

.... I'*....4 

%;.%4 :,* ..

51£47
. r

.-:

. 142'. 44.

1-

Die Küste, 2 Heft 1 (1953), 5-23



Erfolg hatte [KDNIG (9)]. Die vorstehenden Abbildungen 4,6 und 7 lessen jedoch erkennen,
daB sich die iiberlebenden Pflanzen sp ter zu zum Teit ansehnlichen Horsten entwickelten.
Das geschah aber erst, nadidem die errichteten Landgewinnungswerke die Wasserberuhigung
herbeigefuhrt hatten. Allerdings gelang es diesen Horsten trotz reichen Fruditansatzes und
intensiver Samenstreuung nicht, den Standort durch Eigenvermehrung zu begrunen und ihn
damit einer schnelleren Verlandung zuzufuhren. Somit war also zur Zeit der Bedeichung
das Watt mit Ausnahme der Quellerzonen und der Siedlungen von einzeinen Spartins-
Horsten ohne Pflanzenbedeckung, Blaualgen, Diatomeen und Zwergseegras mi gen hier un-

beriicksichtigt bleiben.

C. Die Entwicklung der Salzpflanzengesellschaften nach der Eindeichung

Naclidem der DeichschluE im Mai 1935 vollzogen war, dnderte sich in der weiteren

Wadistumszeit desselben Jahres zunachst nichts, was vom Bestandsbild der Abbildung 1

wesentlich abgewichen wire. Nur das individuelle Gesicht der Einzelpflanze Inderte sich,
denn zwei 8kologische Umstinde machten sid nach dem DeichschluB fur das Wuchsbild der

einzelnen Pfjanze entsdieidend bemerkbar. Der eine davon war das Ausbleiben der regel-
miilligen Obet·flutung durch Seewasser und die daran anschliefiende Austrocknung, der andere

das Aufh8ren der Beweidung durch Schafe. Hierdurch kamen Pflanzen zur Entwicklung, die

infolge der von unserem AuBendeichsland bekannten Verbiherscheinungen bis dahin kaum
in Erscheinung getreten waren und nur vegetieren konnten. In erster Linie wurden davon be-

troffen die Salzmelde oder MeersrrandsginsefuB (Saaeda maritima) und die Salzaster (Aster
tripolium). Beide entwicketten sich aa ihren alten Standorten zu gri Berer Uppigkck und

entsprechend gesteigertem Fruchtansatz. Neu hinzu kamen jene Standorte, die schon immer

mic Samen versoret wurden, wo diese aber erst jetzt, nachdem die Ober lutung aus-

geschaltet war, Lebens- und Entfaitungsmaglichkeiten fanden. So entstanden die ersten

Einzelsiedlungen auf den tiefer gelegenen Watten. Zur Ausbildung geschlossener Be-

Ande kam es jedoch noch nicht; wohl aber milssen wir in diesen augenblicklich aufgeschosse-
nen Einzelpflanzen die Stammvegetation fur die 1936 so bezeichnende Massenentwicklung
sehen. Denn nach erfolgter Samenreife (im August: Aster, im Oktober: Meerstrandsg nsefuE)
wurden die offen daliegenden, noch salzlialtigen Wattgebiete in einem Mafle mit Samen ver-

sorgt, das in seiIiem wirklichen Umfange erst ein Jahr spiter nach dem Heranwachsen der

S mlinge eingesch tzt werden konnte. War 1935 das Jahr der ausgesprochenen
Einzelsiedlungen, so 1936 das der Massenentwicklung. Mit Hilfe der im Jahre
1936 heranwachsenden Bestinde liehen sid die verschiedenartigen Wattgebiete durch Bestands-

zihlungen und Wigungen gegeneinander abgrenzen. Die schweren Baden (Schlickwatten)

trugen uppige Astern- und Ginsefultbesdnde, die leichten (Sandwatten) dagegen durfrige
Queller- und G nsefu£vegetation.

Im Hinblick auf die landwirtschaftlichen Ziele der Wattbedeichung ist die biologische
Untersuchung niclit mit der Aufstellung einer Artentiste fiir 1936 eriedigt. Vielmehr legt sich

der Schwerpunkt der biologischen Fragestellung im vorliegenden Rahmen auf das Problem

der Produkti onskra f t des Bodens. Darum ist versucht worden, das eigenartige Vege-
tationsbild der Finkliaushallig fur das Jahr 1936 auBer im Bild auch in Zahlen und Ge

widiten festzuhalten.

Vom Blic punkt der Gesellschaftsfolge ist fur die bisher nackten 'Fattfl :chen keine

akologisch bedingte Aufeinanderfolge mehr zu erwarten. Der Boden ist nach dem Deicbschluti

fur alle Arten der Kustenflora gleidizeitig often. Fur die Art und Intensitit der Besiedlung war

zunichst der verbreitungsbiologische Faktor ausschlaggebend. Die verschiedenen Bodeneigen-
schaften kamen im Artenbild (Artenzusammensetzung) weniger zum Ausdruck. Dagegen lieE

die Physiognomie der einzelnen Pflanzen eine auBerordentlich starke Abstufung und damit

den EinfluE der Gate der Wattbaden deutlich erkennen. Daher seien die verschiedenen Vege-

iationsgebiete der Wattlindereien einander gegenubergestellt. Die Vermutung, dah die

10
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„wilden", ohne jeden EinfluB des Menschen im Laufe des Jahres 1936 heranwachsenden halo-

philen BestR,ide einen naturlichen Anzeiger fur Wruchsfreudigkeit und Produktionskraft dieser

Baden darsrellen, wurde volt erfulk. Der Vergleich dieser verschiedenen Produktionsstirken

untereinander ermdglichte eine aufschluBreiche indirekre Abstufung der Bodenqualitdten.

I. Das Schlickwatt Padelack

Die schwereren B6den liegen ausschliefilich im oberen Einzugsgebier des grotlen Padelack-

Priels, und zwar vorwiegend vor dem alten Seedeich der Sudermarsch („Weitiknie") und in

sudlicher und sudwestlicher Richtung vor dem Simonsberger Anwachs. Diese Von PLATH durch

die Muschelkartierung abgegrenzte Zone wird besiedelt von Scrobicularia plana und Macom,4

baltica (vgl. S. 20 und Abb. 18).

Die Ausbreitung der Halophyten im Jahre nach der Eindeichung lieE keine zonate

Gliederung, wohi aber eine Zusammenballung einzelner Arten erkennen. So befanden sich

zum Beispiet die das Pflanzenbild ganz beherrachenden Besttnde von Aster tripolium zur

Hauptsache zwischen „NFeiEknie" und dem Simonsberger Anwachs. Wo die Salzaster keinen

geschlossenen Bestand bildete, war der stark zur Kliiftung neigende Boden mehr oder weniger

vollstindig durch die Salzmelde (Suaeda maritima) und den Queller (Salicornia berbaced)

bedeckt. Vom Queller kamen zwei verschiedene Formen, beide in auBerordentlich uppiger

Entwicklung, nebeneinander vor, sowolit die Wattform Salicornig stricta DuM. emend. KONIG,

als auch die kurzdhrige Form des 116heren Anwaclises Salicornia patula DUVEL.-j. emend.

KONIG. Aite Salzpflanzen nalimen 1936 luxurierende Formen an. Blutenreichtum, Samen-

ansatz und blattgrune Substanz stellten jede iii,erlieferte GruGe und Oppigkeit in den

Schatten (Abb. 8 bis 15). Nicht anders verhielten sich die eingewanderten Arten wie Matri-

caria inodora mar., Atriplex bastatum, Cirsium spec. und andere mehr. Von allen wurde in

gleicher Weise die grohe Fruchtbarkeit der Schlickwatten am Padelackpriel zur Schau gestellt Der

junge Boden wurde in idealer Weise durch den uppigen Pflanzenbestand gegen Austrocknung

abgeschirmt und eriangte auf diese Weise Voraussetzungen fur den Beginn der so wunschens-

w erten Entwicklung der bodenbildenden Mikroorganismen. Da es auBerdem bei kiinftigen

Eindeichungen von Wattgebieten durdiaus nicht ohne Belang sein diirfte, ob ohne Kosten

groBe Mengen organischer Substanz dem Wattboden zur Struktur- und Nihrstoffanreicherung

einverleibt werden k8nnen, sollen die folgenden Darlegungen unter Hinweis auf die den

Standort jeweils kennzeichnenden Abbildungen und Listen eine Vorstellung von der Wadis-

tunisfreudigkeit dieser Vattb6den vermitteln.

Zunbidist sei das im Sommer 1936 festgestellte Artenbild besprochen. In der Tabelle 1 sind

24 hdhere Arren autgefuhrt (Kieselalgen, Blaualgen und Moose sind nicht berucksichtigr). Die

Liste ist aufgeteilt in eine Spalte mit a) salzliebenden, standortgemdilen Arten und b) einge-

wanderten Binnendeichsarten. Unter den sechzehn Frischwasserarten befindet sich eine ganze

Anzahl stickstoffliebender Pflanzen. Die Abbildungen 9, 13 und 15 lassen den voll gedeckten

Standort erkennen. Die Tabelle 2 zeigt die zahlenmREige Verreitung der Pflanzen auf einer

Flidie von 25 m2 an drei verschiedenen Stat:ionen.

Die vorwiegend mit Suaeda bestandenen Fliichen nehmen gegenuber dem Asterngebiet

einen weir gr8Beren Umfang an. Im Schlickwart von „WeiEknie" deckre Suaeda den Boden

weithin vollstindig. Die Besdnde liatten die ungew8hnliche durchschnittliche H6he von rund

50 cm (Abb. 15). Dort wo der Wattgrund nur zur Hilfte gedeckt war, bildeten sidi ziefe

Schwundspalten. Die in dieser Zone vorhandenen Spartina-Horste grunten und blahten midi

nach der Eindeichung weiter (Abb. 7). Die nach dem DeicischiuE durchgefuhrte erstmalige Be-

griippclung dieser Flichen lieE noch keinen EinfluB auf das *ruchsbild der Pflanzen erkennen.

II. Das Sandwatr Padelack

Wihrend sid auf den tonigen Schlickwatten sogleich eine uppige Satzflora entwickette,

geschah dies auf den Sandwarren etwas z8gernder. Das lag jedoch nichz allein an der Boden-

zusammensetzung, sondern war aucli auf die Hahenlage zuruckzufuhren. Die Sandwatten

11
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Abb. 8

Schlick Wart

Padelack 4
Iii der ehemaligen Ver]an- \ 
dungszone (Puccinelliet,im

, = Andelwiese) entwickeln
'/

sich spontan hohe Best inde  

von Aster tripolium. Im & I

Hintergrund Haferfeld auf
dem Simonsberger Anwadis

Bildarchiv Westkiiste

19-26. 14. 8. 1936
Aufn. E. Woblenberg

Abb. 9

Schlickwatt

Padelack

Mannshohe diclite Best nde

von Aster tripolidm auf
dem Sddickwatt vor WeiS-

knie

Bildarchiv Pyesrlcuste

19-34A. 18. 8. 1936

Aufn. E. Wohlenberg
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Abb. 10
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Der untere Teit einer ein-

zelnen After tripolium mit

MaBstab (70 cm)

Bildarchiv  estkuste

19-25A. 14. 8. 1936

Aufn. E. *'ohlenberg
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Abb. 11

Alre Lahnung im Padelack-

wart in derNdhedes Haupt-

priels. Der aufgeworfene
Wall entlang der Lahnung

tr gr eine besonders iippig
entwickette Salzflora (Sali-
con:ia u. Suaeda)

Bildarchiv Wesrkasre

19-41A. 18. 8. 1936

Aufn. E. Wohlenberg

Abb. 12

Ein einzelnes Exemplar

Atriplex bastatum im ehe-

maligen Puccinellietum.

Mahmb 1,00 m. Diese

Pflanze bedeckt 11/* me

Wattboden

Bitdarchiv Westkuste

19-11A. 14. 8. 1936

Aufn. E. Wohlenberg

Abb. 13

Eine emzelne Pflanze von

Matricaria maritima im

ehemaligen Puccinellierum.

Malistab 1,00 m

Bitdarchiv Westkilste

19-29A. 14. 8. 1936

Aufn. E. Wohienberg
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liegen vornehmlich in der Niihe des neuen Seedeichs. Das Prielbett hat hier eine muldenartige
Verbreiterung erfahren und kann wegen der tiefen Lage nie ganz entwdssern. Die Ausdeh-

nung dieser ]Resrwasserfliche ist auferordentlich wechselnd. Im Winter sind breite Uferrinder

monatelang uberflutet, was sich naturlich sehr ungiinstig auf die Entwickfung der annuellen

Pflanzen auswirkt. Der Boden besteht fast ganz aus Feinsand und ist auffallend stark ange-

reichert mit Muschelschalen. Vor der Eindeichung lag hier nimlich ein Ausriumungsgebiet des

Tabelle 1

Im August 1936 - 15.Monate nach der Eindeichung - wurden auf

dem Finkhaus- und Padelackwatr 26 Blatenpflanzen festgestellt.

salzliebende Arten

Salicmnia herbacea

Pucciniellia mavitima

Simeda maritima

Aster tripolium

Sperg#laria mayina

Glam maitima

Ag,ostis stolonifera

Atriplex litorale

Zostera nana

S partina Torensendii

eingewanderte Binnendeichs-Arten

Tabelle 2

Atriplex bastat*m

Maeicayia inodora mar.

Sonchws wrensis

Cirsium arvense

Cirsium tanceolatum

Loliwm perenne

Polygonum weic lare

Ad,illea mittefoldm
Cbenopodium
Epilobizim birsutum

Cerastium arvense

Leontodon autumnalis

Myosotis caespitosa

Plantago maior

Tassilago Farfara

Artenbild und -haufigkeit im Gebiet der Salzaster (AsteT tripotium)
auf dem Schlickwatt Padelack im August 1936

(vgl. Abb. 8 bis 10 und 13)

Anzabl auf 25 mp Wartboden:

Station: 123

Aster tripolium (groE)

P,Accinellia ma. (Polster)
Suaeda maritima

Salicornia berbacet

Tussilago

Epilobi*m
Ciysium ay'vense

Cirsium lanceolatum

Plantago m or

Agrostis stolonifera

Soncbus grvensis

Polygon:*m avic,*lare

Moose

a) Die Zahlen fur Salicornia beziehen sid, auf 1 me

c
- ungezahlr hauffig.

21 45 53

18 8 29

16 44 74

c 1080 c

1 1 -

1-1

10 --

2 -

1-

14

1

1

1

C C C
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groBen Priels. Nach der Trockenlegung bedeckren ausgesprochene Muschelpflaster den trodgen-

gelegten Boden. Die im Jahre 1936 auf diesem Sandwart heranwachsenden Halophyten sie-

delten im Gegensatz zu der flichenhaft dichten Begriinung der Schlickwatten nur in Streulage.
Die EinzelpHanzen zeigten jedoch trotz des sandigen Bodens eine ziemlich uppige Entwicklung

(Abb. 21). Im Bereich der alten Lalinungen erreichte der Stand der Suaeden sogar dieselbe

Grdhe und Dichte wie auf den tonigen PFatten am alten Seedeich bei „WeiBknic". Jede Lali-

nung erhdlt nimlich beim Bau einen Bodenanwurf als FuEsicherung. Dadurch entsteht entlang
einer schmalen Zone an der Lahnung eine andere Bodenstruktur. Htihenlage und Bodengefuge
machen sich im Wuchsbild der Pfianzen sogleich bemerkbar (Abb. 11).

III. Das Schluffwatt Finkhaus

Das Finkhauswatt wird im Siiden von der alten Padelackhallig und im Norden von der

alten Finkliausliallig begrenzE (siehe Vegerationskarte Abb. 1). Der grdlte Teil dieses mitein-

gedeichten Wattgebietes befand sich zur Zeit der Eindeicliung bereits im Stadium der Verlan-

dung. Abbildung 16 gibt den grafieren Teil dieser Watten wieder. Man erkennt links die alte

Abbruchkante der Padelackhallig und zwisclien dieser und dem im Hintergrund liegenden
neuen Seedeich das Finkhauswatt. Es war zur Zeit der Bedeichung ziemlich gleiclif6rmig mir

Queller bestanden. Im Gegensatz zu den Feststellungen an den Halophyten des Schlickwarts

Padelack dnderte Sich an dem 'Fuchsbild dieser Salicornien auch nach der Eindeichung nichts.

Auch die unterlialb der Verlandungszone liegenden, bis dahin nackten Watten trugen 1936 nur

eine sehr lockere Pflanzendecke von Salicornia patula und Suczeda moriti,na (Abb. 17). Die

Produktionsst rke dieses Wattbodens war derjenigen der Padelackwatten weir unterlegen.
Wb:lirend des ganzen Jahres machte der nur zu 60 v. H. gedeckte Boden einen verschlimm-

ten Eindruck. Schwundspalten traten nicht auf. Offenbar licgt in der KorngrijEenzusammen-

setzung, die dem Verhilmis

20 : 30 : 50 (wobei a = unter 0,020 mm

(a) (b) (c) b = 0,020-0,050 mm

c - uber 0,050 mm bedeutet)

entspricht oder sich diesen Zahlen nihert, die Ursache fiir diese das Wachstum hemmende

Bodenstruktur. Zum weiteren Unterschied vom Padelackwart gewinnen die einwandernden

Frischwasserp anzen im Finkhauswatt keine Bedeutung. Entweder ist der „abwehrende" Cha-

rakter der verschl immten Oberfibche die Ursache dafur, oder auch cin verbreitungsbiologischer

Mangelfaktor in der Samenzufuhr.

D. Die Produktionsst rke der verschiedenen Wart-Typen

Zum AbschluB der Er£;rterungen iiber die Vegetationsverli ltnisse der eingedeichten 'Fat-

ten seien die den verschiedenen Wattbaden eigenen biologischen Produktionsstirken einander

gegenubergestellt. Die in den Tabellen 3 und 4 wiedergegebenen Werte beziehen sich auf Zih-

lungen und WEigungen l ngs einem Schnitt uber das Padelackwatt, beghinend mit den to-

nigen 'Fatten vor dem alien Seedeich („'FeiEknie") westwirts iibergehend zu den feinsandigen
Warren in der Nihe des neuen Seedeichs. Die Lage der bezifferten Stationen ist aus dem Sta-

tionsplan der Abbildung 18 zu entnehmen.

Zur Ermittlung der Produltionsst rke wurden nur die oberirdischen Teile der Pflanzen

gewogen. Die Wligong geschah gleich nach dem Abschneiden an Ort und STelle. Leider konnte

sic im uppigen Asterngebiet (Abb. 8 bis 10 und 13) niclit durchgefuhrt werden, weil die vor-

handene Waage das "*dgen der riesigen Asternstauden im Gellinde niclit gestattete. Die in der

vierten und funften Spalte der Tabelle 3 angegebenen Gewichte stellen somit durchaus keine

Hdchstwerte dar. In der dritten Spalte ist die Anzahl PHanzen je Quadratmeter angegeben, in

der funften das Gesamrgewicht und in der sechsten der Salzgehak des Bo lens in 10 cm Tiefe.

15
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Tabelle 3

Station Art

1 Sal.

2 S#a.

Sal.

3 P*cc.

4 Sua.

Sal.

5 Saa.

Sal.

6 Saa.

Sal.

7 Sua.

Sal.

8 Swa.

Sal.

9 Swa.

Sal.

0 Sua.

Sal.

1 Sua.

Sal.

2 Sua.

Sal.

3 Saa.

Sal.

4 Swa.

SA.

Anzahl/m* Gewicht Gesamtgewicht Salzgellalt
g/ms g/mi des Bodens

600

1

507

375

73

53

360

62

33

10

345

309

67

19

318

39

195

41

108

107

14

42

14

480

5

2 240

60

2 120

2 700

1280

60

870

930

1145

930

835

2 200

1505

180

520

1625

835

880

1 280

530

1710

70

1 750

165

1580

10

Pucc. - Puccinellia mayitima; SR:1. = Suaeda ma,itima: Sal.

2 240

2 180

2 700

1 340

1 800

2 075

3 035

1685

2145

1715

1810

1780

1 915

12 0/00

20 4-

1590

Salicornia berbacea.

Besiedlungsdichte und Frischgewichte je Quadratmeter Wattboden auf

einem Schnitt von denschwereren zu den leichteren Bi den im August 1936

(vgl. Stationskarte Abb. 18)

Die Salzgehaltswerte beziehen sich auf eine Tiefe von 10 cm

Auf den ersten Blick ist ein allmihliches Absinken der Gesamtgewichte nach Westen, also

von den schlickigen zu den sandigen B6den, festzustellen. Der Salzgehalt steigt mit fallender

Gel ndeh6he zum neuen Seedeich hin an. Wihrend das Schlickwatt bei „Veifiknie" im August

1936 nur noch 9 '/- Salz enthielt, war der sandige Wattboden im Westen mit uber 20 %0 noch

ziemlid salzreich. Dieser Anstieg hat weniger mit dem korngr8EenmdBigen Aufbau der Sedi-

mente zu tun, als vorwiegend mit der absoluten Htlhenlage der Standorte. Die im Westen

gelegenen Sandwatten liegen nimlich etwa 1,00 m tiefer als die Schlickwatten bei „Weifiknie':

Sie sind also dem salzigen Grundwasser enger benachbart und zeigen infolge kapillaren Aufstiegs
des Grundwassers einen hi heren Salzgehak.

I II III IV V VI

9./.

1

1

1

1

1

=
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Abb. 15

Sch lickwatr

Padelack

mit uppigem Suaedo-Rein-

bestand (Hahe 50 cm)

Bildarchiv Westkuste

19-16A. 14. 8. 1936

Aufn. E. Wohlenberg

Abb. 16

Dan6rdtich gelegene Fink-

hauswatt trug zur Zeit der

Bedeichung auf der schluffig-
feinsandigen Verlandungs-
zone ein mageres Salicornie-

Mm

Bildarchiv Westkuste

5-18A. 20. 5. 1936

Aufn. E. Wohienberg

Abb. 17

Finkhauswarr

Die bei der Bedeichung
nocli nackren Warrflichen

(sdiluffig, feinsandig, ver-

schlemmt) trugen im fol-

genden Jahr eine durftige
Besiedlung von Salicon:ia

und Suaeda

Bitdarchiv Westkuste

19-21A. 14. 8.1936

Aufn. E. Wohlenberg
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Stati

Tabelle 4

a) Bei der Bedeichung: nackre Sand watten

on Art Anzalit/m* Gewicht g/mi

5 Saa.

Sal.

6 Sua.

Sal.

7 Saa.

Sal.

Station

4

63

9

116

74

71

85

960

40

530

355

355 Durchsctinittsgewicht/m2: 768 g

b) Bei der Bedeichung: nackte S chlickwatten

t Anzahl/me Gewicht g/m 

8 Sua.

Sal.

9 Sga.

Sal.

0 Sua.

Station

1 015

295

1 155

105

970 Durchschnittsgewidit/mp: 1 180 g

c) Bei der Bedeichung: Salicornietum/Puccinellietum

t Anzahl/m2 Gewicht g/m*

1 Saa.

Sal.

2 Saa.

Sal.

3 Sua.

Sal.

4 Sua.

SA.

5 Swa.

Sal.

28

180

34

137

4

246

8

94

27

59

885

1930

1 275

1 165

245

1785

770

2 460

2 010

1005 Durcbschnittsgewicht/m : 2 706 g

Die Produktionsstlirken der Watt- und Verlandungsbi den
a) der Sandwatten, b) der Schlickwarten und c) der ehemaligen

Verlandungszone der Padelackhallig
(vgl. Stationskarte Abb. 18)

Sua. = Simeda maritima; Sal. - Saticornia berbace&.

In Tabelle 4 sind die gemessenen Produktionsstirken aus den drei hauptsichlichen Watt-

Typen zum Vergleich zusammengestelit, und zwar die Erzeugung gruner P lanzensubstanz:

1. auf nackten Sandwatten (Spalte a)
2. auf nackten Schlickwatten (Spalte b)
3. auf der ehemaligen Verlandungszone (Spalte c).

Die Wuchsfreudigkeit der drei Watt-Typen lii£t sid an Hand dieser Tabelle deut-

lich gegeneinander abstufen. W :hi·end die Sandwatten am groBen Priel ein Frisch-

gewicht von nur 770 g je Quadratmeter geliefert haben, ergaben die tonigen Wattsedimente

(oder die Schlickwatten) 1180 g und das Gebiet der chemaligen Andel-Quellerwiese 2700 g.

Es konnte also voin Sandwatt bis zur Verlandungszone eine Steigerung der Erzeugungs-

menge um das Mehrfadie nachgewiesen werden. Da im physikalischen Korngr enaufbau der

Verlandungszone keine Bevorzugung gegentiber den schweren Schlickwatten zu erkennen war,

sind wir berechtigt, die h6liere Produktionsstdrke der Verlandungszone bodenbiologi-
schen Faktoren zuzuschreiben. Dieser Bodentyp hatte namlich bei der Eindeichung infolge der

1

1

1

Ar

1 19

9

1 39

14

2 I5

Ar

2

2

2

2

2
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Abb. 18. Die Lage der biologischen Stationen

1 - Grenze der Verlandungszone (Puccinemetum - Salicornietum)
2 = Seedeich 1935

Durchwurzelung durch Queller und Andel die ersten Stufen der Bodenbildung bereits durch-

laufen. Aus dem Sediment war ein Boden geworden. Seine Uberlegenheit durfte hierauf zu-

ruckzufuhren sein.
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E. Die Verteilung der WattmuschelnD

Die Wattgebiete der Finkhaushallig bieten als erste die Mflglichkeit, die ehemalige Be-

siedlung durch Wartorganismen zu den spdreren landwirtschaftlichen Ergebnissen auf diesen

Vattf Rchen in Beziehung zu setzen. Leider muBte sich die biologische Analyse den Ums[D:nden

entsprechend auf die Art und Menge der 1937 noch auf der Bodenoberfliche erkennbaren

Muschelschalen beschrb:nken, da alle anderen Vertreter der Besiedlung nach zwei Jahren nach

der Eindeichung natiklich keinerlei Spuren mehr erkennen lieBen. Es handelt sicti also lediglich
um eine Rest kartierung, die naturgemAS mit mancherlci Fehlerquellen von vornherein be-

lastet ist. So haben z. B. die jetzige Bodenbearbeitung, Bodenaufwurf, Verwehung, Abspiilung
usw. den naturlichen Zustand des ehemaligen Schalenbildes in vet·schiedener Weise becinflult.

Obwohl diese Fehlerquellen so weir wie magtich berucksichtigt wurden, kann die vorliegende

Kartierung also keinen Anspruch auf eine naturgetreue Wiedergabe des fcaheren, lebenden

Muschelbestandes machen. Sie vermit:telt lediglicti einen groBzugigen Uberblick iiber die

Verteitung der Wattgebicte im Koog, die eine relativ dichre Besiedlung durch bestimmte, die

Bodenart charakterisierende Muschelarten aufwiesen.

Es warden im Abstand von 250 m durch das Padelackwatt vierzelin Profile und durch

das Finkliauswatt sieben Profile gelegt. Nach je 100 Metern fand eine Bestands schitzung

statt. Anhand von Dichteklassen warden die Gebiete ermittelt und aufgetragen, deren

Schalendichte (jede Art fur sich) eine bestimrnte H6he erreichte. Unter Beachtung der unteren

Grenze der Besiedlungsdidite jeder Art ist das anliegende Kartenbild entstanden (Abb. 22).

Folgende Arten wurden uber grditere Flichen verteitt gefunden:

Herzmuschel (Cardium ed,de)
Sand. Lebt meistens im Sand oder in vorwiegend sandhaltigen Sedimenten. In

Optimalgebieten ist die Oberfl che fast immer mit einer dunnen Schlickschicht bedeckt.

Klaf f muschel (Mya arenaria)

SchlickigerSand. Gedeiht optimal in sandigen Sedimenten, deren Oberflidie

durch schlickige Beimengungen gel)unden ist.

Plattmuschel (Macoma baltica)

Sandiger Schlick. Gedeilit optimal in sandigem Schlick oder Schluff nahe der

Verlandungszone.

Pfeffermuschel (Scrobicularia plana)
Schtick. Gedeiht optimal in reinem bis leicht sandigem Schlick.

Die Muschelkartierung hatte folgendes Ergebnis.

a) Padelackwart

Die Verteilung der sand- und schlickliebenden Muscheln ergibt sich aus der Karte der

Abbildung 22. Herzmuschel und Klaffmuschel gediehen hauptsichlich um den ost-west-ver-

laufenden Padetack-Priel, dessen Bett sandig war und nur im Oberlauf einige Miesmuschel-

biinke enthielt. Die Herzmuschel beschrinkte sich auf die Randgebiete des Priels, wlihrend

die Klaffmuschel im Sliden und Osten in ein Schlickgebiet mit starker Pfeffermuschelbesied-

lung vorstie£. Dieser Schlick reidte bis an die Vorlandkante und wurde im Osten vor allem

in der Verlandungszone auch von der Plattmuschel besiedelt. Im Norden des Padelackpriels

grenzte das sandige Bett ziemtich unvermitrelt an ein Plattmuschelgebier. Zwischen beide schob

sich ein schmales Pfeffermuschelwatt. Gegen den AuBendeich zu weist das Nordufer des Priels

eine „leere" Strecke auf, die nur mir zusammengeschwemmten Schalen belegr war und offenbar

zur Zeit der Eindeichung keinen Bestand an lebenden Muscheln aufwies.

2) Diese Karrierung konnre erst im April 1937, knapp zwei Jahre nach DeidischluE, von PLATFI

durdigefuhrt werden.
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Abb. 19
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* taria plana (Pfeffermuschel)

·. 7*
'

, - · ···-b-- ·". ' : A F Lffi

4-viaw*er.*...St  ...67#.:.*.6*",24
.g- .-¢.4.: , ,7.€.'. rz*.MB*34/.4 A 

'/".2.....121,..1,**'<r.-*.*,·m."Rt
-,1* 1 .tr* .:, 4.:"4. ..4 ''··**'Cm arn

4 ·4 4'.. /=-. ····.„ . -.,*: :.

-
·

. 77.iv/'
*" ... #a .-1#..: -5, , 4.:.4/4.>;., 70%. a..., SAKE,;

'.V**'· .'*.*'.'*iv:*04'..,42 -. . )1* Pa'*

.€A.7*2....... 2: ..2 ..A:.,I. I X.:
.-'... i''r//

.

94-4/ .:- :-'. ./,.7
: .- '. ,< 7.n#*.*WAill"46 W,+21&31.'h 
T :. %12 A,.: ''. A' '  'U 469* 9' ·. 46&5*trpr

· 1
I :' C.=.6

...'.'.' Ye'...:.. 'f'EE,el.%9i
,; *f ,4.: C. #7:f ::·: 1*MT.Ft' 4',5

Bildarchiv Westkuste

19-15A. 14. 8. 1936

Aufn. E. Wohienberg

Abb. 20

Feinsandiges
Schlickwatt

Padelack

Muschelsiedlung: Macoma

baltica (Plattmuschel)

Bildarchiv Westkuste

19-22A. 14.8.1936

Aufn. E. Wohlenberg

Abb. 21

Sandwatr Padelack

Muschelsiedlung: Mya are-

naria (Klaffniusdiel)

Bildarchiv Westkuste

19-38A. 18. 8. 1936

Aufn. E. Wohlenberg
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Abb. 22. Die Verteilung del, Muschelarten (nach PLATH)
1 - Herzmuschel (Cardium ed,de), 2 - Klaffmuschel (Mya Grenaria), 3 - Plarrmuschel (Macoma baltical

4 - Pfefiermuschel (Scrobicularia plana), 5 - Seedeich 1935
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b) Finkhauswatt

Das Finkliauswart wurde von einem Plattmuschelwatt eingenommen, das nach Westen

am Deich entlang eine st rkere Herzmuschet-Klaffmuschel-Besiedlung und nach Norden gegen

einen kleinen Priel zu ein Pfeffermuschelwatt umschloE.

Auf Grund des Schalenbefundes kann man also Gebiete mit leichtem, stark sandigem Boden

und solche mit schwererem, wenig sandigem Boden unterscheiclen und gegeneinander abgrenzen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend darf liervorgehoben werden, daft mir den vorangegangenen Erdrterungen

a) uber die biologische Produktionsstiirke und

b) iiber die Verteilung der Wattorganismen

zwei fur die bodenglitem lige Einsch tzung von  atti)8den vom Menschen nicht beeinfluB-

bare Kriterien zur Anwendung gekommen sind. Es wurde kein von den naturlichen Gegeben-

lieiten losgeldstes theoretisches System entwickelt, sondern die Natur selber erhielt das Wort,

ihr selber wurde die Gliederung und dark die bodenglitein Eige Abstufung uberlassen. Die

Erfahrungen der Zukunft werden (iber die Berechtigung und den Wert dieser biologisch be-

grundeten Methoden zu befinden haben.
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