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1 Kurzfassung

Ziel des Forschungsvorhabens Morphologische Langfristprognose f�ur das System Tidebecken-

Au�ens�ande am Beispiel Sylts und der Dithmarscher Bucht war es, die derzeitigen M�oglichkeiten

und Grenzen der morphodynamischen Modellierung von gro�en morphologischen Einheiten und f�ur

lange Zeitr�aume aufzuzeigen.

Zentrale Fragestellung war hierbei, ob und gegebenenfalls in welchem Grade, bzw. mit welchen Ein-

schr�ankungen, die berechnete morphologische Entwicklung eines derart komplexen Gebietes auf na-

tur�ahnliche Ergebnisse f�uhrt und welche Parameter (Seegang, Zeitstreckung, Randbedingungen, Sedi-

ment, ...) hierbei einen besonderen Einu� haben.

Projektgebiete waren hierbei das H�ornumbecken und die Dithmarscher Bucht. In der Dithmarscher

Bucht sollte nach Empfehlung der Beratergruppe des KFKI der Seegang unber�ucksichtigt bleiben.

Wichtigste Projektergebnisse waren folgende:

� Im Projektgebiet H�ornumbecken k�onnen bei Vernachl�assigung des Seegangs nur Aussagen

f�ur ruhigere Perioden getro�en werden. Au��alligste morphologische Erscheinungen sind hierbei

eine leichte Erosion in den Rinnen und eine leichte Sedimentation auf den rinnennahen Watt-

�achen, die w�ahrend Springtide h�oher ausf�allt als bei Nipptide. Dieses Ergebnis deckt sich mit

der Schichtung in von Watt�achen w�ahrend ruhigerer Perioden entnommenen Bohrkernen.

� Verfahren zur Eingabe�lterung sind f�ur Langfristprognosen derzeit noch zwingend, um Rechen-

zeit zu sparen und wurden daher im Rahmen des Vorhabens angewendet. Als morphologische

Tide, also als diejenige Tide, die aus morphologischer Sicht den nat�urlichen Zyklus der Tiden

am besten repr�asentiert, ergab sich die gegen�uber der mittleren Tide um 2%-5% erh�ohte Tide

bestimmt. Es wurden morphologische Zeitstreckungsfaktoren von �uber 200 getestet. Die Stabi-

lit�at des Verfahrens h�angt hierbei stark von den maximal im Gebiet auftretenden Umlagerungen

ab.

� Ein wichtiger Schritt des Forschungsvorhabens war die instation�are Kopplung des morphodyna-

mischen Modells TIMOR mit dem spektralen Wellenenergiemodell SWAN. Bei Ber�ucksichtigung

des Seegangs berechnet das gekoppelte Modell in einem Gebiet, das sich ann�ahernd im mor-

phologischen Gleichgewicht be�ndet, natur�ahnliche Ergebnisse. Insbesondere werden morpholo-

gisch aktive Bereiche gut getro�en und Rinnenverlagerungen dort berechnet, wo sie auftreten.

Unsch�arfen gibt es in der Quantit�at des umgelagerten Materials und dem zeitlichen Ablauf der

Umlagerungen.

� Dort wo ein eindeutiger morphologischer Trend besteht, wie beispielsweise bei der Verlagerung

des Ebbdeltas in s�udliche Richtung, wird dieser vom Modell auch wiedergegeben.


