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Zusammenfassung 

Sedimentologische Untersuchungen wurden an OberflÃ¤chenprobe und Sedimentker- 
nen aus dem Scoresby Sund durchgefÃ¼hrt Das im Rahmen dieser Arbeit untersuchte 
Probenmaterial ist auf den Arktisfahrten ARK-V/3b und ARK-VIII3b der FS Polar- 
stern gewonnen worden. 

Das bei 70-72ON und 22-29OW an der ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st gelegene Fjordsystem 
des Scoresby Sundes zÃ¤hl zu den grÃ¶ÃŸt Fjordsystemen der Welt. Eine Untertei- 
lung in eine westliche und eine Ã¶stlich Fjordregion ist nach morphologischen 
Gesichtspunkten mÃ¶glich Die westliche Fjordregion wird von schmalen, extrem tie- 
fen Fjorden gebildet. Die Ã¶stlich Region besteht aus dem Scoresby Sund im engeren 
Sinn und der Hall Bredning. In diesem Teil ist der Fjord sehr breit und relativ flach. 

Die Bedeckung des Fjordes durch Wintereis dauert etwa dreiviertel des Jahres. Sedi- 
menteintrag erfolgt Ã¼berwiegen wkhrend des kurzen Sommers durch treibende Eis- 
berge. Die Sedimentation durch Eisberge fÃ¼hr zu schlecht sortierten, von terrigenen 
Komponenten klar dominierten glazialmarinen Sedimenten. In flacheren Fjordbe- 
reichen wird das Sediment durch die tiefreichenden Eisberge stark geschrammt, 
tiefere Fjordbereiche dagegen sind kaum durch Eisbergschrammung beeinfluÃŸt 

Sedimentkerne aus den tieferen Fjordteilen zeigen deutliche VerÃ¤nderunge der Fa- 
zies im Laufe der Sedimentationsentwicklung. Danach erfolgt die Sedimentation 
meist unter den Bedingungen eines offenen Fjordes, bei dem ungehindert treibende 
Eisberge viel grobkÃ¶rnige Material eintragen kÃ¶nnen Es gab aber auch eine Phase, 
in der der Fjord Ã¼be lÃ¤nger Zeit von einer stabilen Meereisdecke verschlossen 
war, unter der sich laminierte Sedimente bildeten. 

Die untersuchten Sedimente haben holozÃ¤ne Alter. Die Sedimentationsentwicklung 
lÃ¤Ã sich in mehrere Phasen untergliedern. Mit dem Beginn des Aller0d schritt die 
Front des Gletschers, der den Fjord ausfÃ¼llt und bis auf den Schelf reichte, schnell 
zurÃ¼ck Es wurden schlecht sortierte glazialmarine Sedimente abgelagert. Am Ende 
dieser Phase waren nur noch die schmalen Fjorde der westlichen Fjordregion ver- 
gletschert. WÃ¤hren eines erneuten TemperaturrÃ¼ckgang in der JÃ¼ngere Dryas 
waren Scoresby Sund und Hall Bredning Ã¼be lange Zeit von einer stabilen Meer- 
eisdecke verschlossen, unter der sich laminierte Sedimente bildeten. Das Ende der 
JÃ¼ngere Dryas ist mit ^C auf 10000 J.v.h. datiert. Seither erfolgt wieder Sedi- 
mentation schlecht sortierter glazialmariner Sedimente mit Sedimentationsraten von 
20-30 cm/103 Jahre. Eine VerÃ¤nderun der NiederschlagsverhÃ¤ltniss an der 
ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st fÃ¼hrt zu einer stÃ¤rkere Vergletscherung der hohen 
KÃ¼stengebirge FÃ¼ den Scoresby Sund hatte das zur Folge, daÂ nach Ende der 
JÃ¼ngere Dryas zahlreiche Gletscher begannen, vom Geikie Plateau aus vermehrt 
Sediment in den Fjord einzutragen. 



Abstract  

Sedimentological investigations have been performed at surface samples and sedi- 
ment cores from Scoresby Sund. The investigated sediments have been sampled at 
research cruises ARK-V/3b and ARK-VII/3b of RV Polarstern. 

The fjord System of Scoresby Sund is situated at the eastcoast of Greenland at 70- 
72ON, 22-29OW and belongs to the world's biggest fjord Systems. Due to morpho- 
logical criteria, a subdivision in an eastem and a Western part is possible. The fjords 
in the West are narrow and very deep. The eastern region, which consists of Scores- 
by Sund (in the narrow sense) and Hall Bredning, has broad and relatively shallow 
fjords. 

Coverage of Scoresby Sund by winter ice lasts about three quaters of the year, 
leaving only the short summer for sedimentation by drifting icebergs. Terrigenous 
components dominate the composition of the badly sorted glacimarine sediments. In 
shallow parts sediments are heavyly scoured by icebergs, whereas sediments of 
deeper parts of Scoresby Sund and Hall Bredning are less influenced by icebergs. 

Cores from deeper parts of Scoresby Sund show that sedimentation took place under 
conditions of an Open fjord, with unimpeded drifting icebergs. A change of se- 
dimentary facies indicates that during sedimentary evolution this type of sedi- 
mentation has been interrupted . The fjord has been covered for a longer time by sea 
ice, which prevented icebergs to drift in the fjord. 

The investigated sediments are of Holocene age. Sedimentation history can be sub- 
devided in three periods. During the Allerod, the glacier, filling Scoresby Sund and 
Hall Bredning and reaching the East Greenland continental shelf, retreated, leaving 
behind badly sorted sediments in the fjord. At the end of Allergd, only the narrow 
fjords in the West stayerd glaciated. A renewed decrease of temperature during 
Younger Dryas closed the fjord for a longer time with sea ice. This phase is docu- 
mented by laminated sediments. The end of Younger Dryas is ^C-dated to 10000 
y.B.P.. At that time sedimentation of badly sorted glacimarine sediments by ice- 
bergs started again and has persisted until today. A change of precipitation in the 
coastal areas of East-Greenland caused the small icecap covering Geikie Plateau to 
grow. The icecap draines into Scoresby Sund by numerous small glaciers and in this 
way highly influences sediment composition in Scoresby Sund. Sedimentation rate 
since the end of Younger Dryas is in the order of 20-30 cm/lO3 years. 





1. EINLEITUNG 

GrÃ¶nlan wird von der grÃ¶ÃŸt Inlandeismasse auf der Nordhalbkugel bedeckt. Ge- 
biete stÃ¤ndige Eisbedeckung sind bis fast 60' N zu finden. Von den insgesamt Ca. 
2,17 Mio. k m 2  der GesamtflÃ¤ch GrÃ¶nland sind etwa 81 % mit Inlandeis oder loka- 
len Eisfeldern bedeckt und nur Ca. 19 % eisfrei (WEIDICK 19850). Das Inlandeis er- 
reicht eine MÃ¤chtigkei von maximal 3,4 km. 

Der Gesteinsuntergrund des Eisschildes ist im SÃ¼de und Osten GrÃ¶nland gebirgig 
und erreicht HÃ¶he von mehr als 1000 m. Im Zentrum hingegen liegen weite Berei- 
che unter dem Meeresspiegel (REEH 1989). Bedingt durch die Topographie des Un- 
tergrundes liegt die Scheidelinie der EisfluÃŸrichtun weit im Osten, mit einer deut- 
lich geringeren Kalbungsrate als in WestgrÃ¶nlan (REEH 1985a). 

Die KÃ¼st GrÃ¶nland wird nach ihren klimatischen und topographischen Rahmenbe- 
dingungen von SYVITSKY et al. (1987) in die Fjordprovinzen Nordosten (mit der 
Scoresby Sund-Region), SÃ¼dosten SÃ¼dweste und Nordwesten untergliedert. 

Die klimatischen VerhÃ¤ltniss im KÃ¼stenbereic werden von dem kalten OstgrÃ¶n 
landstrom dominiert. Dieser ganzjÃ¤hri mit Packeis beladene Meeresstrom trans- 
portiert groÂ§ Mengen kalten Wassers aus dem arktischen Ozean nach SÃ¼de (VINJE 
1977b). Im Bereich SÃ¼dostgrÃ¶nlan mischt es sich teilweise mit dem wÃ¤rmere 
Wasser des Irmingerstroms und flieÃŸ um Kap Farvel als wÃ¤rmere WestgrÃ¶nland 
Strom nach Norden. Als Folge davon liegt der Ãœbergan von arktischen zu subark- 
tischen Bedingungen an der OstkÃ¼st sehr viel weiter im SÃ¼den als an der West- 
kÃ¼ste 

Die Erkundung der Scoresby Sund-Region begann 1822 mit dem Walfanger William 
Scoresby. Eine wissenschaftliche Expedition fand erstmals 189 1- 1892 statt (B AY 
1896). Weitere geowissenschaftliche Bearbeitungen erfuhr das Gebiet durch eine er- 
neute Expedition 1898-1900 (N~RDENSKIOLD 1907) und den schwedischen Geolo- 
gen Nathorst (NATHORST 1901). Die dÃ¤nische OstgrÃ¶nland-Expeditione 1926- 
1958 dienten vor allem der Kartierung der Kaledoniden (z.B. HALLER 1971). Auch 
die postkaledonischen, oberpalÃ¤ozoische und mesozoischen Gebiete wurden einge- 
hend bearbeitet (z.B. BIRKELUND & PERCH-NIELSEN 1976; SURLYK, CLEMMEN- 
SEN & LARSEN 1981; Kapitel 1.2.3.). Erst mit den Expeditionen des Grenlands 
Geologiske Undersegelse (GGU) 1968-1972 in die Scoresby Sund-Region wurden 
auch die quartÃ¤re Ablagerungen intensiver untersucht (FUNDER & HJORT 1973; 
TAUBER 1970; FUNDER 1972a, 1972b; Kapitel 1.2.4.). 

1.1. Fragestellung 

Das Klima wird in groÃŸe MaÃŸ von den StrÃ¶mungssysteme der Ozeane bestimmt. 
Gerade die Norwegisch-GrÃ¶nlÃ¤ndisc See ist in diesem Zusammenhang von groÃŸe 





Abb. 1a: GrÃ¶nlan mit seinen 
wichtigsten geologischen Ein- 
heiten. FÃ¼ die Scoresby Sund 
Region sind folgende Einhei- 
ten relevant: 

TertiÃ¤r Basalte rn 
Mesozoische 
Sedimente D 

Die Scoresby Sund-Region ist 
auf der Karte eingerahmt. 

- 0 km + rezent aktive Gletscher 

Abb. 1b: Ãœberblic Ã¼be die Scoresby Sund-Region, 



1972). Er  stellt mit seinen grÃ¶ÃŸer und kleineren Nebenarmen (Nordvestfjord, 
gfjord, Rdefjord und GAsefjord) das ausgedehnteste Fjordsystem der Welt dar. Die 
Scoresby Sund-Region zeigt einige typische Fjordmerkmale der nordostgrÃ¶nlÃ¤nd 
sehen Fjordprovinz (FUNDER 1989). Dazu zÃ¤hle eine intensive Verzweigung, eine 
weite Ausdehnung in das Land, eine breite, flache Ã¤uÃŸe Fjordzone und ein tieferer 
innerer Komplex mit schmalen Fjorden. Die Fjorde des inneren Bereichs sind relativ 
zu denen des Ã¤uÃŸer Fjordbereich deutlich Ã¼bertieft 

Der Scoresby Sund im engeren Sinn hat zusammen mit seinem Hauptarm, der Hall 
Bredning, eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 160 km und eine mittlere Breite von 
ca. 40 km (Abb. l ). Stellenweise werden Tiefen bis zu 650 m erreicht, meistens 
schwanken die Tiefen jedoch zwischen 200-400 m. Die Bathymetrie (Abb. 2) zeigt 
dabei einen asymmetrischen Aufbau. Entlang der SÃ¼dkÃ¼s des Scoresby Sundes und 
der WestkÃ¼st der Hall Bredning zieht eine tiefe Rinne. Sie zieht auch in die SÃ¼d 
westfortsetzung des Scoresby Sundes hinein. 

Der Anstieg des Fjordbodens nach SÃ¼de bzw. Westen ist daher steil, nach Norden 
bzw. Nordosten sanfter. An der MÃ¼ndun des Sundes gibt es keine deutliche Schwel- 

30 km rezente Gletscher 

Abb. 2: Bathymetrie von Scoresby Sund und Hall Bredning. Die Tiefenangaben wurden aus der 

Geologischen Karte von GrÃ¶nlan (Blatt 12, Scoresby Sund) Ã¼bernomme (Grenlands Geologiske 

Undersegelse 1986). 



le, wie es fÃ¼ die Fjorde der nordostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Fjordprovinz typisch ist 
(FUNDER 1972). Mit Tiefen von 400-500 m geht der Fjord in eine Rinne Ã¼ber die 
nach SÃ¼de Ã¼be den Schelf verlÃ¤uft Im folgenden Text ist mit Scoresby Sund nur 
der hier beschriebene flache und breite Fjordteil gemeint. Sind auch die schmalen, 
tiefen Fjorde der westlichen Region angesprochen, wird der begriff Scoresby Sund- 
Region benutzt. 

Die Morphologie des Umlandes des Scoresby Sundes ist recht abwechslungsreich. In 
Jameson Land, im Norden von Scoresby Sund und Hall Bredning steigt das Land im 
allgemeinen sanftwellig auf HÃ¶he bis 1000 m Ã¼be NN an. Der Nordosten (Liver- 
pool Land), der Westen (Renland, Milne Land, GAseland) und der SÃ¼de (Geikie 
Plateau) sind durch steile, schroffe Berge mit HÃ¶he bis zu 1500-2000 m charakte- 
risiert. Die Morphologie der Berge wird von der Lithologie des Untergrundes und 
dem unterschiedlichen Verwitterungsverhalten der Gesteine bestimmt (HENRIKSEN 
1986). 

1.2.2. Glaziologie und NiederschlagsverhÃ¤ltniss 

Die Scoresby Sund-Region wird in vielerlei Hinsicht vom OstgrÃ¶nlandstro beein- 
fluht. Dieser transportiert Meereis entlang der KÃ¼st nach SÃ¼den Dieses Meereis 
kann im Sommer einen Riegel vor der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes bilden oder 
auch noch einige Kilometer in den Fjord hinein verfrachtet werden. Nach Beobach- 
tungen von VINJE (1977b) aus den Jahren 1966-1975 breitet sich von Oktober bis 
Mai Eis des OstgrÃ¶nlandstrom bis sÃ¼dlic der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes aus. In 
Extremfallen reicht die starke Eisbedeckung Ã¼be das ganze Jahr. Der Anteil an Eis- 
bergen aus grÃ¶nlÃ¤ndisch Fjorden im OstgrÃ¶nlandstro ist gering (WADHAMS 
1986). 

Die Fjorde der Scoresby Sund-Region selbst sind von Oktober bis April stark mit 
Eis bedeckt oder ganz zugefroren, in ExtremfÃ¤lle kann die Eisbedeckung das ganze 
Jahr Ã¼be andauern (VINJE 1977b). KOCH (1945) berichtet, daÂ normalerweise die 
Ã–ffnun der Fjorde im Juni beginnt und der Scoresby Sund erst im Juli grÃ¶ÃŸtentei 
frei von Wintereis ist. 

Die geschlossene Inlandeisdecke beginnt westlich der westlichen Fjordregion. GAse- 
land, Milne Land und Renland im Westen und das Geikie Plateau im SÃ¼de des 
Scoresby Sundes sind lediglich von kleinen, lokalen Eiskappen bedeckt. Jameson 
Land im Norden ist eisfrei. Vom Geikie Plateau mÃ¼nde Ã¼be 10 grÃ¶ÃŸe und klei- 
nere Gletscher in den Sund. Die schmalen Fjorde der westlichen Fjordregion enden 
mit meist grÃ¶ÃŸer Gletschern, die vom Inlandeis gespeist werden. Diese haben, wie 
der Daugaard-Jensen Gletscher am Ende des Nordvestfjordes und der Vestfjord- 
Gletscher am Ende des Vestfjordes zum Teil sehr hohe Kalbungsraten (OLESEN & 
REEH 1969; REEH 1985a). 



Die Niederschlage an der OstkÃ¼st GrÃ¶nland und davon abhÃ¤ngi das Gletscher- 
wachstum und die Kalbungsraten der Gletscher, werden durch die Lage und Aus- 
dehnung des arktischen Hochs bestimmt. Deutliche Verlagerung der arktischen 
Polarfront, wie sie zwischen Kalt- und Warmzeiten stattgefunden haben, beein- 
flussen die Ausdehnung dieses arktischen Hochs (HJORT 1979, LAMB & WOOD- 
ROFFE 1970). Die heutige warmzeitliche Konstellation erlaubt NiederschlÃ¤g brin- 
genden Tiefdruckgebieten Ã¼be dem Nordatlantik in West-Ost-Richtung zu wandern 
(LAMB & WOODROFFE 1970). An der OstkÃ¼st GrÃ¶nland sÃ¼dlic des Scoresby 
Sundes gibt es dadurch bedingt mehr Niederschlage, als weiter im Norden. Das hat 
zur Folge, daÂ die KÃ¼stengebirg an der Nord- und NordostkÃ¼st weitgehend eisfrei 
sind (HJORT 1979). DemgegenÃ¼be waren die NiederschlagsverhÃ¤ltniss wÃ¤hren 
des Glazials durch die NordlSÃœd-Verlagerun der Ausdehnung des arktischen Hoch- 
druckzone deutlich unterschiedlich (LAMB & WOODROFFE 1970). Durch wesentlich 
weiter nach SÃ¼de reichenden HochdruckeinfluÃ wurden die Tiefdruckgebiete weiter 
sÃ¼dlic an GrÃ¶nlan vorbeigeleitet. 

1.2.3. Geologischer Aufbau der Scoresby Sund-Region bis zum TertiÃ¤ 

Nach geologischen Gesichtspunkten kann die Entwicklung der Scoresby Sund-Region 
bis zum QuartÃ¤ grob in drei Abschnitte unterteilt werden: 
1 .) Die Phase bis zur kaledonischen Gebirgsbildung, 
2.) Die Phase des JungpalÃ¤ozoikum und Mesozoikums, 
3.) Das TertiÃ¤r 
Die kaledonischen Gebiete (HALLER 1970, 197 1 ; HENRIKSEN 1973) reichen im 
Westen bis zum Rand des Inlandeises. In der westlichen Fjordregion (Vestfjord, 
Harefjord, Rypefjord) sind mittelproterozoische bis kaledonische Migmatite, mittel- 
proterozoische Metasedimente und archaische bis unterproterozoische Gneise aufge- 
schlossen. 

Die zentrale Fjordregion um Milne Land, Renland und Stauning Alper stellt den in- 
neren, basalen Teil des kaledonischen Orogens dar (HENRIKSEN 1986). In ihr sind 
saure kaledonische und mittelproterozoische Intrusionen und Migmatite zu finden. In 
Liverpool Land, einer tektonischen Horststruktur an der OstkÃ¼ste treten noch ein- 
mal kaledonische Intrusionen und mittelproterozoische bis kaledonische Migmatite 
auf. 

Postkaledonische Gesteine befinden sich in Jameson Land in einem Becken auf ero- 
diertem kaledonischem Gebirge. Der Abschnitt Devon bis Trias baut sich vorwie- 
gend aus klastischen, kontinentalen Sedimenten auf (BIRKELUND & PERCH- 
NIELSEN 1976). In der Unterkreide folgen flachmarine Sedimente in einem Nord/ 
SÃ¼d-streichende Sedimentationsbecken (SURLYK et al. 198 1). 

Die Ã–ffnun der Norwegisch-GrÃ¶nlÃ¤ndisch See bestimmt die Entwicklung im Ter- 
tiÃ¤r Es sind dabei mehreren Phasen zu unterscheiden, was sich in den Plateaubasal- 



ten in der Scoresby Sund-Region widerspiegelt. Nach LARSEN & WATT (1985) kÃ¶n 
nen die bis zu 3 km mÃ¤chtige Basalte in 6 Folgen unterteilt werden. GrÃ¶ÃŸe Men- 
gen an tertiÃ¤re Sedimenten sind nur auf dem vorgelagerten Schelf des Scoresby 
Sundes zu finden. Sie erreichen dort MÃ¤chtigkeite von bis zu 5-6 km (LARSEN 
1984). 

1.2.4. Die geologische Entwicklung im QuartÃ¤ 

Die Entwicklung im QuartÃ¤r wie sie aus geologischen Untersuchungen an Land ab- 
geleitet wurde (Tab. 1), bildet den Rahmen, in den die nachfolgend dargestellten Er- 
gebnisse der marin-geologischen Untersuchungen einzufÃ¼ge sind. Sie soll in diesem 
Kapitel daher ausfÃ¼hrliche erlÃ¤uter werden. 

Die Ã¤lteste Ã¼berlieferte quartÃ¤re Sedimente der Scoresby Sund-Region entstam- 
men der Lodin Elv-Formation (FEYLING-HANSEN et al. 1983) vom Ubergang Plio- 
zÃ¤n/PleistozÃ¤ Ihre Diamiktite und Prodeltasedimente sind nur von einer kleinen 
Stelle an der WestkÃ¼st von Jameson Land bekannt. 

Nach langer ÃœberlieferungslÃ¼c sind dann erst wieder Spuren der Scoresby Sund- 
Vereisung aus dem Saale-Glazial bekannt. Bei dieser ausgedehntesten Vereisung der 
Region Ã¼berdeckte die Inlandeismassen alle Berggipfel und reichten bis auf den 
Schelf (FUNDER 1972a, 1984, 1989). Es ist anzunehmen, daÂ sich das Eis von West 
nach Ost unabhÃ¤ngi von der Topographie bewegt hat. 

in Ost-GrÃ¶nlan 

SpÃ¤ 

Weichsel Mittel 
Jameson Land 

FrÃ¼ glazialmarines Stadium 

Eem 1 1 Langelandselv Interglazial 1 

Tab. 1: Chronologie der Entwicklung im QuartÃ¤ in der Scoresby Sund-Region nach 
FUNDER (1989). 



Das Eem wird in der Scoresby Sund-Region als Langelandselv-Interglazial bezeich- 
net und ist mit seinen Sedimenten nur von einer kleinen Lokation an der SÃ¼dwest 
kÃ¼st von Jameson Land bekannt. Die in flachmarinem Milieu gebildeten Sedimente 
enthalten eine reichhaltige Molluskenfauna von Ã¼be 30 Arten, die anderswo an der 
ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st weder fossil noch rezent bekannt ist (FUNDER 1990). Nach 
FUNDER (1984) zeigt die Fauna an, daÂ im Eem das subarktische Wasser an der ost- 
grÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st sehr viel weiter nach Norden ausgedehnt war, als im HolozÃ¤n 

Im frÃ¼he und mittleren Weichsel-Glazial herrschten in der Scoresby Sund-Region 
arktisch-marine Bedingungen vor. FUNDER (1989) beschreibt aus dieser Jameson 
Land-Episode marine und Deltasedimente von der West- und SÃ¼dkÃ¼s von Jameson 
Land. Die nur spÃ¤rlich Molluskenfauna zeigt im Vergleich zu heute niedrigere 
Temperaturen des OberflÃ¤chenwasser an (FUNDER 1990). In dieser Phase hat es 
keine Vereisung der Ã¤uÃŸere Ã¶stliche Fjordgebiete gegeben. 

Die Flakkerhuk-Vereisung in der SpÃ¤tweichselzei war nach FUNDER (1989) von 
groÃŸen bis auf den Schelf reichenden Talgletschem bestimmt. Weite Landstriche, 
wie z.B. Jameson Land blieben hingegen unvereist. In dieser Zeit bildete sich an der 
SÃ¼dkÃ¼s von Jameson Land ein SedimentrÃ¼cken der von FUNDER (1972a) als Sei- 
tenmorÃ¤n eines Talgletschers angesehen wird. FUNDER (1989) hÃ¤l es fÃ¼ mÃ¶glich 
daÂ der Gletscher innerhalb des Fjordes schwamm und erst auf den Sedimenten des 
flachen Schelfs auflag. 

Nach einer FrÃ¼hphas des EisrÃ¼ckzuge mit deutlichen Oszillationen der Gletscher- 
front ist das Milne Land-Stadium nach FUNDER (1972a, 1972b) eine Phase, in der 
die Talgletscher an den MÃ¼ndunge der engen, tiefen Fjorde (0fjord, Fonfjord) en- 
deten und Hall Bredning und Scoresby Sund eisfrei lieÃŸen Das Milne Land-Stadium 
wird zeitlich in die JÃ¼nger Dryas bis zum PrÃ¤borea gestellt. HJORT (1979) kann 
die Phase in der ganzen ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch Fjordzone nachweisen und sie in die Zeit 
von 10.300-9.500 Jahre vor heute stellen. 

Einem kontinuierlichen EisrÃ¼ckzu der Gletscher in der westlichen Scoresby Sund- 
Region folgte ein Stillstand der Gletscherfronten im Rgdefjord. Diesem Rodefjord- 
Stadium gibt FUNDER (1971, 1972b) ein Alter von etwa 7.500-6.700 Jahre vor heu- 
te, was dem FrÃ¼hatlantiku entspricht. Am Ende des Rodefjord-Stadiums hatten die 
Gletscher etwa ihre heutige Ausdehnung erreicht. 

Schon mit dem Rodefjord-Stadium breiteten sich in der Scoresby Sund-Region 
Pflanzen und Mollusken aus, die dort heute nicht mehr zu finden sind. Sie deuten auf 
eine Zeit klimatisch gÃ¼nstige Bedingungen hin, die bis etwa 5.000 Jahre vor heute 
andauerte (FUNDER l978a; HJORT & FUNDER 1974). 



In der nachfolgenden Zeit ist an dem Aussterben von subarktischen Molluskenarten 
(HJORT & FUNDER 1974) und einer Verschiebung des Florenspektrums hin zu mehr 
arktischer Vegetation (FUNDER l978a; HENRIKSEN & HIGGINS 1988) wieder eine 
Temperaturerniedrigung zu erkennen. Eine weitere Klimaverschlechterung sieht 
FUNDER (1978a) durch die Zunahme der Akkumulationsrate mineralischer Substanz 
in Seen vor 2800 Jahren vor heute, da dies fÃ¼ eine geringere Vegetationsdichte an 
Land spricht. 

1.2.5. Hydrographie in Scoresby Sund und Hall Bredning 

Auf insgesamt 8 Stationen (Tab. 4, Kap. 10.1.3.) wurde wÃ¤hren ARK-VII13b im 
Scoresby Sund und direkt vor dessen MÃ¼ndun eine CTD-Sonde (Conductivity-Tem- 
perature-Depth) eingesetzt. 

Die gemessen OberflÃ¤chentemperature (Abb. 6) liegen an der KÅ¸st zu Jameson 
Land unter 0 OC und steigen von der MÃ¼ndun nach Westen von -1,3 OC auf -0,l OC 
an. An der SÃ¼dkÃ¼s steigt die Temperatur des OberflÃ¤chenwasser ebenfalls nach 
Westen hin an und erreicht bei Station PS1942-1 +0,3 Â¡C In der Hall Bredning, bei 
den beiden am weitesten im Westen gelegenen Stationen, sind die Temperaturen mit 
+0,9 OC bzw. +1 'C am hÃ¶chsten Die etwa 20 km Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndun gelege- 
ne Station PS1943-1 weist mit -0,l 'C eine hÃ¶her OberflÃ¤chentemperatu auf, als 
die Stationen direkt im MÃ¼ndungsbereich 

Die SalinitÃ¤ des OberflÃ¤chenwasser liegt an der KÃ¼st zu Jameson Land relativ 
hoch und nimmt nach Westen hin von 28,3 %O auf 27,3 %O ab. An der SÃ¼dkÃ¼s des 
Scoresby Sundes und in der Hall Bredning liegt die SalinitÃ¤ des OberflÃ¤chenwasser 
gleichmÃ¤ÃŸ niedrig zwischen 26,O-26,5 %o. Mit 30,5 %O hat die 20 km Ã¶stlic der 
MÃ¼ndun gelegene Station PS1943-1 deutlich hÃ¶her SalinitÃ¤t als die relativ mÃ¼n 
dungsnah gelegenen Fjordstationen. 

Ein WestIOst-Profil fÃ¼ die SalinitÃ¤ (Abb. 4) zeigt, daÂ praktisch an allen unter- 
suchten Stationen die Salzgehalte mit der Tiefe in gleichem MaÃŸ ansteigen. Anders 
sieht es im Temperaturprofil aus (Abb. 5). Die Schicht sehr kalten Wassers nimmt in 
ihrer Tiefenausdehnung von der MÃ¼ndun des Fjordes nach Westen kontinuierlich 
ab. Eingenommen wird der Bereich von mÃ¤ÃŸ kaltem Wasser (-0,5 bis -1,3 Â¡C) 
Der Wechsel zu Temperaturen wÃ¤rme als -0,5 OC erfolgt wieder bei allen Stationen 
in etwa gleicher Tiefe. 

Anhand des VerhÃ¤ltnisse von Temperatur und Salzgehalt in der WassersÃ¤ul lassen 
sich verschiedene Wasserschichten gegen die Tiefe unterscheiden (Abb. 3). Die obe- 
ren 40 m sind relativ warm und salzarm. Sie werden von Wasser eingenommen, das 
durch hohen Schmelzwasseranteil ausgesÃ¼Ã ist. Unterlagert wird es von einer 
Schicht sehr kalten Wassers mit zur Tiefe hin schnell ansteigender SalinitÃ¤t Zu grÃ¶ 
ÃŸere Tiefe folgt dann ein Bereich, in dem die SalinitÃ¤ nur noch leicht steigt, die 



Temperatur aber kontinuierlich zunimmt. Ab etwa 350-380 m Tiefe sind Tempera- 
tur und Salzgehalt nur sehr geringen VerÃ¤nderunge unterworfen. 

Anhand von Temperatur und SalinitÃ¤ ist die Zuordnung zu drei Wassermassen mÃ¶g 
lich. Im Fjord liegt zuoberst die dÃ¼nne durch Schmelzwasser ausgesÃ¼ÃŸ Deck- 
schicht aus Fjordwasser (Abb.4). Nach FUNDER & HJORT (1974) besteht sie nur 
Ã¼be den Sommer. Unterlagen wird sie von kaltem polarem Wasser (Abb.5). Das 
polare Wasser, das nach SWIFT (1986) durch Temperaturen <0 'C und SalinitÃ¤te 
von <34,4 %o charakterisiert ist, wird dicht an der ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st durch 
den OstgrÃ¶nland-Stro nach SÃ¼de transportiert. KÃ¼stenna bildet es auch das 
OberflÃ¤chenwasser wie z.B. an den Werten der Station PS1943-1 zu sehen ist. Im 
Fjord vermischt es sich mit dem Schmelzwasser der Gletscher bzw. bildet dem 
Dichteunterschied folgend eine das Schmelzwasser unterlagemde Schicht. Unterhalb 
des polaren Wassers folgt nach einem ~be rgan~sbe re i ch  in 250-300 m Tiefe dann 
arktisches Wasser. Es hat nach SWIFT (1986) eine Temperatur von 0-4 'C und eine 
SalinitÃ¤ von 34,6-34,9 %o. Die geringe Dichte der geringsalinen OberflÃ¤chenschich 
im Fjord stabilisiert die Wasserschichtung, sodaÃ MischungsvorgÃ¤ng sehr langsam 
ablaufen bzw. sich nur langfristig ablaufende VorgÃ¤ng auswirken (SWIFT 1986). 

KOCH (1945) beschreibt aus dem Scoresby Sund Zirkulationsphiinomene, die durch 
die auf ARK-VII13b durchgefÃ¼hrte CTD-Messungen unterstÃ¼tz werden (Abb. 6). 

Abb. 3: Temperatur- und SalinitÃ¤ts 
profil an der Station PS1942-1 im west- 
lichen Scoresby Sund. Die CTD-Mes- 
sung reicht bis etwa 70 m Ã¼be den 
Fjordgrund. 

Temperatur (Â¡C 
- SalinitÃ¤ (%o) 
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Abb. 4: Verteilung der SalinitÃ¤te auf einem WIE-Profil von der Hall Bredning bis auf den Schelf vor 

der FjordmÃ¼ndung 
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Abb. 5: Verteilung der Temperaturen auf einem WIE-Profil von der Hall Bredning bis auf den Schelf 

vor der FjordrnÃ¼ndung 



Jameson 

30 km 4 rezente Gletscher 

Abb. 6 :  Zirkulation des OberflÃ¤chenwasser im Scoresby Sund und der Hall Bredning (dÃ¼nn Pfei- 

le). Die dicken Pfeile Ã¼be dem OstgrÃ¶nlandschel markieren den Verlauf des OstgrÃ¶nlandstroms An 

den Stationen sind die jeweiligen Temperaturen und Salinitaten angegeben. 

Nach seinen mehrjÃ¤hrige Beobachtungen wird in den Sommermonaten August und 
September, in denen im Scoresby Sund kein Wintereis mehr verblieben ist, durch 
den OstgrÃ¶nland-Stro antransportiertes Meereis durch die FjordmÃ¼ndun in den 
Sund gedrÃ¤ngt Dieses Meereis driftet dann entlang der NordkÃ¼st des Scoresby 
Sundes nach Westen. Dem Ausgleichsstrom folgend werden Eisberge aus der inneren 
Fjordregion entlang der SÃ¼dkÃ¼s des Scoresby Sundes nach Osten transportiert. Die 
CTD-Messungen zeigen, daÂ durch einen hÃ¶here Anteil polaren Meerwassers die 
Salinitaten entlang der NordkÃ¼st des Scoresby Sundes hÃ¶he sind, als an der SÃ¼d 
kÃ¼ste Die SalinitÃ¤ des OberflÃ¤chenwasser nimmt an der KÃ¼st zu Jameson Land 
nach Westen in dem MaÃŸ ab, wie sich das polare Meerwasser mit Schmelzwasser 
des Gletschereises mischt. Entlang der SÃ¼dkÃ¼s hat das ausstrÃ¶mend Fjordwasser 
einen hÃ¶here Schmelzwasseranteil und dadurch geringere Salzgehalte. Wie noch 
spÃ¤te gezeigt wird, hat die OberfiÃ¤chenzirkulatio groÃŸ Bedeutung fÃ¼ die Vertei- 
lung marinen Planktons im Fjord. 



2. MATERIAL UND ARBEITSMETHODEN 

Zur Erforschung der Sedimentationsentwicklung in der jÃ¼ngere geologischen Ver- 
gangenheit und der Erkundung des Aufbaus der oberen und unteren Erdkruste wur- 
den die FS Polarstern-Expeditionen ARK-V/3b und ARK-VII/3b in die Scoresby 
Sund-Region in den Jahren 1988 und 1990 durchgefÃ¼hrt 

FÃ¼ die marin-geologische Arbeit war es zunÃ¤chs wichtig, Ã¼be Echolotung einen 
genaueren Einblick in die Bathymetrie des Fjordes zu bekommen. Mit dem Sedi- 
mentecholot PARASOUND konnten wÃ¤hren ARK-VII/3b Sedimentverteilung und 
sedimentÃ¤r GroÃŸstrukture untersucht werden. Dazu wurden 13 Profile mit einer 
GesamtlÃ¤ng von etwa 650 km analysiert (Abb. 7). Die auf ARK-V/3b durchgefÃ¼hr 
te Lotung mit dem 3,5 kHz Sedimentecholot erbrachte keine verwertbaren Ergeb- 
nisse. 

- 30 km 4 rezente Gletscher -1.13 PARASOUND-Profile 

Abb. 7: Darstellung des Verlaufs der ausgewerteten PARASOUND-Profile der FS Polarstern Expe- 

dition ARK-VIIJ3b. Die Koordinaten der Anfangs- und Endpunkte der Profile sind in Tabelle 3 (Kapitel 

10.1.1.) aufgefÃ¼hrt 

Gezielt ausgewÃ¤hlt OberflÃ¤chenprobe an 16 reprÃ¤sentative GroÃŸkastengreifer 
Stationen dienten der Untersuchung der rezenten SedimentationsverhÃ¤ltnisse Mit 
Hilfe von 13 Sedimentkernen mit einem Kerngewinn von weniger als 100 cm bis fast 
550 cm sollte die Sedimentationsentwicklung der jÃ¼ngere geologischen Vergan- 



genheit rekonstruiert werden. Abbildung 8 gibt einen Ãœberblic Ã¼be die Lage der 
Stationen der beiden Fahrten ARK-V/3b und ARK-VII/3b, Tabelle 4 nennt die geo- 
graphischen Positionen, die eingesetzten GerÃ¤t und den jeweiligen Kerngewinn. 

- 30 km 4 rezente Gletscher @ GroÃŸkastengreifer- 

Schwerelotstation 

Abb. 8 :  Verteilung der Kastengreifer- und Schwerelotstationen der FS Polarstern Expeditionen 

ARK-V/3b und ARK-VII13b. Unter den Stationsnummern ist die jeweilige Wassertiefe in Metern ange- 

geben. Die rezent aktiven Gletscher sind durch Pfeile markiert. 

An Bord der FS Polarstern wurden nach der sedimentologischen Beschreibung der 
ungestÃ¶rte KastengreiferoberflÃ¤che Proben fÃ¼ die Bestimmung der KorngrÃ–Ben 
verteilung, des organischen Kohlenstoff-, Karbonat- und teilweise Schwefelgehaltes 
und der biogenen und terrigenen Komponenten der Sandfraktion 125-250 pm ent- 
nommen. 

An den Sedimentkernen wurden die in Abbildung 9 dargestellten Beprobungen bzw. 
Messungen durchgefÃ¼hrt Die Scherfestigkeit wurde nur an den von ARK-Vl3b 
stammenden Kernen ermittelt. 

Kalkschalige Foraminiferen wurden fÃ¼ die Messung stabiler Sauerstoff- und Koh- 
lenstoffisotope aus der Sandfraktion der Kerne PS171 3-2, PS 1722-1, PS 1727- l ,  
PS 1728- 1, PS 1941-3 und PS 1943- 1 (GKG-Archivkem) ausgelesen. 



Abb. 9: FluMiagrarnrn zur Beprobung und Bearbeitung der Sedimentkerne. 

Mittels RÃ¶ntgendiffraktometri wurde an ausgewÃ¤hlte Proben der Kerne PS1718-1 
und PS1719-1 die Mineralogie des Gesamtsediments bestimmt. Die Analyse diente 
der Verifizierung der Komponentenanalyse der Sandfraktion 125-250 [im. 

Einige ^C-Altersbestimmungen an kalkigen Mikrofossilien der Kerne PS 17 15- 1, 
PSl719- 1, PS 1727-1 und PS 1728-1 wurden am Physikalischen Institut der Univer- 
sitÃ¤ h h u s  (DÃ¤nemark mit einem Beschleuniger-Massenspektrometer (AMS) 
durchgefÃ¼hrt 

Eine ausfÃ¼hrlich Darstellung der angewendeten Arbeitsmethoden ist im Anhang in 
Kapitel 10.1. zu finden. 

Das nach der Bearbeitung verbliebene Material wird im Kernarchiv des Alfred- 
Wegener-Instituts in Bremerhaven aufbewahrt. 





Abb. 10: Echotypen-Profil durch den Scoresby Sund; der Schnitt entspricht in idealisierter Form etwa dem 
PARASOUND-Profil Nr.8 von der Vikingbugt im SW des Scoresby Sundes nach NE zur KÃ¼st von Jameson 
Land. 



- 30 km 4 rezente Gletscher 

P 1: Stark ungleichmÃ¤ÃŸig Ober- n P 111: Ebener Oberfla- 
flÃ¤chenreflektor Anzeichen stan- chenreflektor; keine 
diger und krÃ¤ftige Schrammung Eisbergschrammen 
durch Eisberge 

P 11: Leicht ungleichmaÃŸige Ober- P IV: Auftreten eines 
flachenreflektor; Anzeichen einiger 
Eisbergschrammen 

Subreflektors 

Abb. 11: Verteilung der PARASOUND-Echotypen. Die dargestellten Typen I-IV entsprechen 

denen der Abbildungen 10.a-10.d. 

Er ist deshalb nur in solchen Fjordtiefen zu beobachten, in denen das Sediment nicht, 
oder nur seltener von Eisbergen berÃ¼hr wird bzw. wo das Ã¼berlagernd Sediment 
so mÃ¤chti ist, daÂ es nicht mehr von Eisbergen bis zum Subreflektor hinab ge- 
schrammt werden kann. In der Hall Bredning ist der Subreflektor in Wassertiefen 
grÃ¶ÃŸ als 260-320 m zu finden. Im westlichen Scoresby Sund tritt er erst bei Ã¼be 
3 10-420 m und im Ã¶stliche Scoresby Sund schon bei weniger als 280 m Wassertiefe 
in Erscheinung. An diesem Horizont besteht wahrscheinlich einen Dichtesprung, der 
zu einer deutlichen Ã„nderun der Schall-LeitfÃ¤higkei fÃ¼hrt Das Sediment unter- 
halb des Subreflektor kann als glazial Ã¼berkompaktierte Sediment gedeutet werden. 
Ãœberlager wird das Ã¼berkompaktiert Sediment von postglazialem, von schram- 
menden Eisbergen beeinfluÃŸte glazialmarinem Sediment. Zu diesem Ergebnis 
kommt HAASE (1986) bei der Interpretation eines identischen Echotyps auf dem 



Flichner/R@nne-Schelf (Antarktis). Nimmt man jedoch an, daÂ der Gletscher wÃ¤h 
rend der Weichselvereisung aufgelegen und alles Ã¤lter Lockermaterial erodiert hat, 
so muÃ alles Material unterhalb des Subreflektors prÃ¤quartÃ¤r Ursprungs sein 
(UENZELMANN et al., eingereicht bei LUNDQUA Reports; DOWDESWELL et al., 
eingereicht bei LUNDQUA Reports). Eine detaillierte Untersuchung dieses Problems 
ist in Vorbereitung. 

3.2. Charakterisierung der Sedimente 

3.2.1. Beschreibung der OberflÃ¤chensediment 

Im gesamten Arbeitsgebiet sind die Farben der SedimentoberflÃ¤che recht einheit- 
lich. Nach der MUNSELL SOIL COLOR CHART variieren die Farben nur zwischen 
graubraun (2.5Y412) und olivbraun (2.5Y414). Mitunter ist auch dunkelbraunes 
(10YR313) Sediment zu finden. 

Das Sedimunt wird dominiert von den Feinfraktionen Silt und Ton. Die Sandanteile 
wechseln deutlich. Allgemein erscheinen die Sedimente vom Nordrand des Scoresby 
Sundes und aus der Hall Bredning sandiger; das gilt auch fÃ¼ die Schelfstation 
PS1709-1. Grobes eistransportiertes Material (IRD >2 mm) ist auf der Sediment- 
oberflÃ¤ch in meist groÃŸe Menge zu finden. Es handelt sich dabei allgemein um 
kiesgroÃŸ Komponenten, manchmal aber auch um BlÃ¶ck von mehrere Dezimetern 
Durchmesser. Die Verteilungsdichte dieses Materials ist sehr ungleichmÃ¤ÃŸi Entlang 
der KÃ¼st zum Geikie Plateau ist generell mehr grobes eistransportiertes Material zu 
finden. 

Im allgemeinen sind die OberflÃ¤chensediment weich. Einzig PS1709-2 vom Schelf 
hat schon an der OberflÃ¤ch deutlich verfestigtes Sediment. 

Alle Sedimenttypen bestehen grÃ¶ÃŸtentei aus terrigenen Komponenten. Biogene 
Komponenten tragen nur zu wenigen Prozent zum Sediment bei. 

Allgemein sind die SedimentoberflÃ¤che rezent nicht sehr dicht von Makrobenthos 
besiedelt. Makrobenthos ist nicht gleichmÃ¤ÃŸi sondern ausgesprochen fleckenhaft 
konzentriert zu finden. Folgende Makrobenthosorganismen sind enthalten: SchwÃ¤m 
me, WÃ¼rmer Bryozoen, Schlangensterne, Brachiopoden, Muscheln und Schnecken. 
Die WÃ¼rmer die oft in agglutinierten RÃ¶hre sitzen, sind die hÃ¤ufigste Organis- 
men. Bryozoen treten fleckenweise konzentriert auf (Station PS1940-1). Alle ande- 
ren Organismen sind nur vereinzelt zu finden. Muscheln sind selten und wurden 
meist als SchalenbruchstÃ¼ck mit Durchmessern von <1 cm gefunden. Schnecken 
sind nur subfossil durch die stark zerstÃ¶rte GehÃ¤us zweier Exemplare vertreten. 
Die 5 bzw. 9 cm langen turmartig gewundenen GehÃ¤us sind deutlich abgerollt und 
zeigen damit Umlagerung an. Ostracoden, agglutinierende und kalkschalige benthi- 
sehe Foraminiferen sind die einzigen visuell feststellbaren Vertreter des Mikroben- 



thos. Weiterhin kommen in den Oberflachensedimenten Dinoflagellatenzysten, Tinti- 
niden, Radiolarien, Silicoflagellaten und Diatomeen als Mikrofossilien vor. Benthi- 
sehe Foraminiferen sind in wechselnden Mengen fast Ã¼beral zu finden. Besonders 
hervorzuheben sind rÃ¶hrenfÃ¶rmig verzweigte und sternfÃ¶rmig agglutinierende 
Foraminiferen. Auf dem Schelf bei Station PS 1709- 1 kommen besonders groÃŸ 
Exemplare von mehreren Millimetern Durchmesser/LÃ¤ng vor. 

KorngrÃ¶ÃŸenverteilu und Sedimentkomponenten lassen nach DOMACK et al. 
(1980) eine Klassifizierung des Sedimentes als Paratill zu. 

3.2.2. Beschreibung der Sedimentkerne 

Alle bearbeiteten Kerne des Scoresby Sundes weisen in den oberen 5-20 cm grau- 
braune bis dunkelgraubraune Sedimente (2.5Y312, 2.5Y412, 2.5Y512) auf, die auf 
oxidierende Bedingungen hinweisen. Zur Tiefe erfolgt ein relativ schneller Wechsel 
zu olivgrauen bis dunkelolivgrauen FarbtÃ¶ne (5Y312, 5Y4/2, 5Y 512). In den unte- 
ren Kernabschnitten haben die Sedimente mehr graue bis dunkelgraue, mitunter sehr 
dunkelgraue Farbe (5Y511, 5Y411, 5Y311). Der olive Farbanteil fehlt. In einigen 
Bereichen ist das Sediment leicht schwarz gefleckt. 

An den Kernen sind nur selten Sedimentstrukturen wie Schichtung oder Bioturba- 
tionsgefÃ¼g erkennbar. Auffiillig sind vereinzelt vorkommende grobkÃ¶rnig Lagen. 

Silt und Ton sind die dominierenden KorngrÃ¶ÃŸe Sand und Kies sind in stark wech- 
selnden Anteilen zu finden. Das grobe eistransportierte Material hat bis zu 6-8 cm 
Durchmesser. Allgemein sind die Gehalte groben eistransportierten Materials in 
Kernen vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes hÃ¶he als in Hall Bredning und am 
Nordrand des Scoresby Sundes. Besonders niedrig sind die Gehalte an IRD im Kern 
PS1722-1, der aus einer Rinne auf dem Schelf stammt und im Kern PS1709-2 direkt 
vom Schelf. 

Das Sediment ist meist unverfestigt. Lediglich im Kern PS1709-2 ist stiirkere Kom- 
paktion feststellbar. 

Terrigene Komponenten bestimmen die Sedimentzusammensetzung aller Kerne. Fos- 
silien sind insgesamt selten. Makrofossilien, wie von den KastengreiferoberflÃ¤che 
beschrieben, konnten in den Schwerelotkernen nicht beobachtet werden. 

SedimentgefÃ¼ge KorngrÃ¶ÃŸenverteilu und Komponenten lassen nach DOMACK et 
al. (1980) eine Klassifizierung der Sedimente als Paratills zu. 

Eine zusammenfassende Beschreibung der Sedimentfarben und der Lithologie der 
einzelnen Kerne ist im Anhang (Kap. 10.2.) zu finden. Dort angegebene Sediment- 
strukturen beruhen zum Teil auf der Auswertung von Radiographien. 



3.2.3. Karbonatgehalt 

Die Karbonatgehalte der Sedimente des Scoresby Sundes und des Schelfbereichs di- 
rekt vor der MÃ¼ndun des Fjordes sind insgesamt sehr gering. Bei den OberflÃ¤chen 
proben der GroÃŸkastengreife liegen die Gehalte zwischen 0,2-1,5 %. Die Kerne 
weisen dagegen Karbonatgehalte von etwa 0,l-5 % auf, wobei die hÃ¶here Gehalte 
im allgemeinen in den tieferen Kernabschnitten zu finden sind. 

Eine Besonderheit, die vor allem Kerne aus der Rinne im SÃ¼de des Scoresby Sun- 
des aufweisen, ist eine sprunghafte Abnahme des Karbonatgehaltes an einem Hori- 
zont innerhalb weniger Zentimeter (PS1719-1: 300 cm Tiefe, PS1718-1: 270 cm 
Tiefe, PS1715-1: 96 cm Tiefe, PS1714-2: 350 cm Tiefe, PS1728-1: 180 cm Tiefe 
und PS1941-3: 320 cm Tiefe). Die Gehalte fallen von 3-5 % unterhalb zu 1-2 % 
oberhalb des Horizontes. Das erscheint zwar gering, ist aber im Kemverlauf als 
markanter Wechsel erkennbar (Abb. 12). 

Innerhalb des Scoresby Sundes treten regionale Unterschiede auf. Vom SÃ¼d zum 
Nordrand des Scoresby Sundes steigt tendenziell der Karbonatgehalt sowohl der 
OberflÃ¤chensedimente als auch der Kerne. AuÃŸerde ist von der MÃ¼ndun zur Hall 
Bredning ein Anstieg der Karbonatgehalte der OberflÃ¤chensediment und der Kerne 
erkennbar. 
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Kalkschalige Fossilien in den Sedimenten sind benthische und planktische Forami- 
niferen und Ostracoden. Ihr Anteil am Sediment ist jedoch im allgemeinen so gering, 
daÂ sie auf den Karbonatgehalt keinen nennenswerten EinfluÃ haben (Kap. 3.2.10.). 
Die Karbonatgehalte der Sedimente beruhen Ã¼berwiegen auf terrigenem karbonati- 
schem Material. 

3.2.4. Organisch gebundener Kohlenstoff und Schwefelgehalt 

Die Gehalte an organischem Kohlenstoff liegen fÃ¼ die OberflÃ¤chenprobe der 
GroÃŸkastengreife zwischen 0,2-0,9 %. Die Sedimente der Kerne weisen Corg-Ge- 
halte von 0,4-0,7 % auf. Extremwerte reichen von 0,l-1,5 %. Sowohl in den GroÃŸ 
kastengreifern, als auch in den Kernen waren die oberen 10-20 cm brÃ¤unlic ge- 
fÃ¤rbt erst die Sedimente darunter nahmen dunkelgraue bis olivgraue FÃ¤rbun an. 
Die braune Schicht zeigt den Bereich an, in dem oxidierende Bedingungen vorherr- 
schen, organisches Material also abgebaut wird. Gegen die Teufe unterliegt der Corg- 
Gehalt starken Schwankungen. Diese Variationen eignen sich im allgemeinen jedoch 
nicht fÃ¼ Korrelationen der Kerne. Nur Kern PS1722-1 weist in seinen oberen 4 m, 
mit hÃ¶here Corg-Werten am Kerntop und gleichmÃ¤ÃŸig Abnahme zur Kerntiefe, 
eine Corg-Verteilung auf, wie sie bei konstantem Eintrag und kontinuierlichem 
oxidativem Abbau des organischen Materials entstehen kÃ¶nnte 
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Abb.13: Vergleich der Gehalte an organi- 
schem Kohlenstoff in Kern PS1 71 4-2 und 
PS1718-1. 



In den Kernen aus der tiefen Rinne an der SÃ¼dkÃ¼s des Scoresby Sundes (PS1714-1, 
PS1715-2, PS1718-1, PS1719-1 bzw. bei PS1941-3 aus der Hall Bredning) ist ein 
Horizont ausgebildet, an dem zum Kemtop hin die Corg-Werte sprunghaft auf 0,3- 
0,6 % abfallen (Abb. 13). Diese Kerntiefen entsprechen denen, an denen sich auch 
der Karbonatgehalt sprunghaft Ã¤nder (Kap. 3.2.3.). 

Die Corg-Gehalte zeigen innerhalb der verschiedenen Fjordteile kein deutbares Ver- 
teilungsmuster. An dieser Stelle muÃ herausgestellt werden, daÂ mariner und terri- 
gener organischer Kohlenstoff bei der Messung nicht unterschieden wurde. Marines 
und terrestrisches organisches Material haben unterschiedliche StabilitÃ¤ und damit 
unterschiedliche ErhaltungsfÃ¤higkei (EMERSON & HEDGES 1988). 

Aus dem Scoresby Sund wurde der Schwefelgehalt an den Proben von allen Ober- 
flÃ¤chenprobe aber nur von 6 Sedimentkernen gemessen. Bei den OberflÃ¤chenpro 
ben ergaben sich Werte von 0,l-0,2 %. FÃ¼ die Sedimente der Kerne wurden Werte 
von etwa 0, l  %, bei PS1722-1 aus der AusfluÃŸrinn auf dem Schelf von etwa 0,2 % 
gemessen. Als Extremwert wurden bis zu 0,6 % erreicht. In denselben Kernen und 
in denselben Teufen, die eine sprunghafte Abnahme der Karbonat- und Corg-Werte 
aufweisen, fÃ¤ll auch der Schwefelgehalt zum Kemtop hin plÃ¶tzlic auf 0,l-0,2 % ab 
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(PS1714-1, PS1716-1, PS1718-1, PS1719-1, PS1728-1, PS1943-1). Der Betrag der 
Werteabnahme mag relativ gering sein, ist aber im Kernverlauf sehr markant (Abb. 
14). 

Schwefel- und Corg-Gehalte der Sedimente zeigen Ã¤hnlich Muster. Corg-reiche Sedi- 
mente haben immer einen erhÃ¶hte Schwefelanteil. 

3.2.5. Wassergehalt 

Insgesamt variieren die Wassergehalte zwischen 15-45 % des NaÃŸgewichts Extrem- 
werte liegen bei 49 % und treten in den oberen 1,5 m von Kern PS1722-1 auf. Le- 
diglich der sehr gleichkÃ¶rnig Kern PS1722-1 (Abb. 43; Kap. 7.1.) zeigt die zu er- 
wartende, kompaktionsbedingte gleichmÃ¤ÃŸi Wasserabnahme mit der Tiefe. Als be- 
sonders hervorzuheben ist auch Kern PS1709-2 vom Schelf (Abb. 42; Kap. 7.1.), 
der bereits in 30 cm Tiefe weniger als 20 Gew.% Wasser enthÃ¤lt Alle Kerne aus 
dem zentralen Fjordbereich weisen einen oberen Kernabschnitt auf, in dem der 
Wassergehalt korngrÃ¶ÃŸenabhÃ¤n um einen hohen Wert schwankt, ohne einen 
deutlichen Trend der Abnahme mit der Tiefe zu zeigen (Abb. 15). Die Kerne 
PS1714-1, PS1715-1, PS1716-1, PS1718-1, PS1719-1, PS1721-1 und PS1728-1 
weisen unterhalb dieses Abschnitts dann eine deutliche Abnahme, oder, wie die 
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Kerne aus der Rinne am SÃ¼dran des Scoresby Sundes, erst Zu- und dann Abnahme 
des Wassergehaltes auf (Abb. 15). Dieser Wechsel fallt mit der Kernteufe zusam- 
men, in der auch Karbonat-, Schwefel - und Corg-Gehalte deutliche VerÃ¤nderunge 
zeigen (Kap. 3.2.3. und 3.2.4.). 

Die gemessenen Wassergehalte der Sedimente sind abhÃ¤ngi von ihrer KorngrÃ¶ÃŸe 
Zusammensetzung. Besonders feinkÃ¶rnig und gleichkÃ¶rnig Sedimente wie z.B. die 
von Kern PS1722-1 haben besonders hohe Werte. Gleiche KorngrÃ¶ÃŸenverteilu 
und unterschiedlicher Wassergehalt weist auf unterschiedlichen Kompaktionsgrad 
hin. 

3.2.6. Scherfestigkeit 

Insgesamt sind die Scherfestigkeiten der untersuchten Sedimente sehr gering. Sie lie- 
gen zwischen etwa 1-5 kPa*S bei Silt-/Ton-dominierten Sedimenten und reichen bis 
zu 10 kPa*S bei Sedimenten mit deutlichem Sandanteil. In Kern PS1709-2 vom 
Schelf vor der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes steigt die Scherfestigkeit unterhalb von 
30 cm Kernteufe auf bis zu 18 kPa*S an und erreicht damit die hÃ¶chste Werte aller 
untersuchten Kerne. 

Scherfestigkeit, Wassergehalt und KorngrÃ¶ÃŸenverteilu zeigen eine direkte AbhÃ¤n 
gigkeit. GrobkÃ¶rnig Sedimente haben einen niedrigen Wassergehalt und eine hÃ¶he 
re Scherfestigkeit, feinkÃ¶rnig Sedimente einen hÃ¶here Wassergehalt und eine ge- 
ringere Scherfestigkeit (Abb. 15). 

Der Silt stellt mit 40-50 % in den glazialmarinen Sedimenten die wichtigste Frak- 
tion. Silt und Ton haben zusammen etwa 75-90 % Anteil am Gesamtsediment. Die 
stark schwankenden Sand- und Kiesanteile erreichen lagenweise 90 %, Kies allein in 
diskreten Lagen bis zu 50 %. Die grobkÃ¶rnige Lagen sind zwischen den verschie- 
denen Kernen nicht korrelierbar (Kap. 6.1.3.). Sand und Kies haben hÃ¤ufi gemein- 
same Maxima. ~ b e r  grÃ¶ÃŸe Kernabschnitte sind SandKiesgehalte um die 20 % an- 
zuteffen. Die Kieskomponenten erreichen mitunter Durchmesser von 6-8 cm. 

Als Besonderheit ist Kern PS1709-2 (Abb. 42; Kap. 7.1.) vom Schelf vor der Fjord- 
mÃ¼ndun herauszustellen. Mit 40-50 % Sand-JKiesanteil ist das Sediment insgesamt 
am grobkÃ¶rnigsten Auch Kern PS1722-1 (Abb. 43; Kap. 7.1.) aus der Ã¼be den 
Schelf verlaufenden AusfluÃŸrinn des Scoresby Sundes hat eine besondere Korn- 
grÃ¶ÃŸenverteilun Das Sediment besteht fast nur und zu etwa gleichen Anteilen aus 
Silt und Ton, der Sand-Kiesgehalt liegt unter 1 %. 
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Abb.16: Vergleich der KorngrÃ¶ÃŸenve 
teilungen von Kern PS1 714-2 (591 m 
Fjordtiefe) und PS1716-2 (286 m Fjord- 
tiefe). PS1716-2 hat einen deutlich und 
gleichmÃ¤ÃŸ Mheren Sandgehalt als det 
Kern aus groÃŸe Fjordtiefe. 

Die untersuchten Fjordsedimente liegen somit in der Sedimentklassifikation nach 
SHEPARD (1954) im Bereich des 'sandy mud' oder 'mud', nur selten im Bereich des 
s andy  silt' (Anhang Kap. 10.2.). Der Kies wurde bei dieser Sedimentansprache zum 
Sand hinzugerechnet. 

Innerhalb des Scoresby Sundes gibt es regionale Unterschiede: die Kerne PS1720-1, 
PS1716-1 und PS1721-1 vom Nordrand des Fjordes haben mit durchgehend etwa 
25-30 % einen hÃ¶here Sandanteil als die Ã¼brige Sedimente des Scoresby Sandes 
und sind gleichfÃ¶rmige zusammengesetzt (Abb. 16). Den Kernen vom Nordrand 
des Scoresby Sundes gleichen die Sedimente im unteren Teil des Schelfkerns 
PS 1709-2. 

Die Sedimente aus der tieferen Rinne am SÃ¼dran des Scoresby Sundes haben insge- 
samt eine feinkÃ¶rniger Matrix. Gleichzeitig haben sie jedoch hÃ¤ufige auftretende 
Einschaltungen groben Materials und einen insgesamt hÃ¶here Kiesanteil (Abb. 16). 

In den oberen Kernabschnitten ist allgemein die Tendenz zu zunehmenden Kiesan- 
teilen festzustellen. Das entspricht auch der Zusammensetzung der OberflÃ¤chense 
dimente und damit den rezenten SedimentationsverhÃ¤ltnissen Die Sedimente vom 
Siidrand des Scoresby Sundes enthalten gemessen an ihrem Sandanteil relativ viel 



Kies. Am Nordrand ist Sand in der Fraktion >63pm von grÃ¶ÃŸer Bedeutung. Zur 
FjordmÃ¼ndun und auf dem vorgelagerten Schelf ist unter rezenten Bedingungen Silt 
mit 50-60 % die dominierende Fraktion. 

Statistische Korngr~f ienpararne ter  
FÃ¼ alle untersuchten Proben wurden die statistischen Parameter Mittelwert (Mean), 
Spitzigkeit (Kurtosis), Schiefe (Skewness) und Sortierung (Sorting) nach FOLK 
(1968) berechnet. 

Mittelwert 
Die Mittelwerte fÃ¼ die Sedimente der Kerne vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes lie- 
gen zwischen 7-8 @, fÃ¼ die Kerne vom Nordrand (PS 1716-1, PS 1720-1, PS1721 -1) 
zwischen 6-7 @. In grobkÃ¶rnige Lagen kÃ¶nne Werte bis 4 Q, im Extremfall bis 2 
@ erreicht werden. Im Schelfkern PS1709-2 liegt der Mittelwert bei 5-6 <?, bei 
PS1722-1, aus der Rinne vor der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes, bei 8-9 <?. 

Die Mittelwerte fÃ¼ die OberflÃ¤chenprobe fÃ¼ge sich in das Verteilungsmuster der 
Mittelwerte fÃ¼ die Kerne ein. Die Mittelwerte liegen alle im Siltbereich (4-9 Q), die 
Sedimente werden also von den Feinkomfraktionen dominiert, 

FÃ¼ die Bestimmung der Mittelwerte wurde der Biogenanteil nicht aus dem Sedi- 
ment herausgerechnet, da er insgesamt sehr gering ist und die Werte somit kaum 
beeinfluÃŸt 

Schiefe 
Die Schiefe, als MaÃ fÃ¼ die Asymmetrie der Komverteilungskurve relativ zum Me- 
dianwert, liegt insgesamt zwischen -0,3 und +0,3. Die Keme lassen sich nach den 
Schiefewerten in zwei Gruppen unterteilen. Einmal die Sedimente der Hall Bredning 
und des SÃ¼drande des Scoresby Sundes, deren Kornverteilungskurven fast symme- 
trisch (near symmetrical) bis grobgeneigt (coarse skewed) sind, also zu einem leich- 
ten ~ b e r s c h u Ã  an grobem Material tendieren; zum anderen die Sedimente vom 
Nordrand des Scoresby Sundes (PS 17 15- 1, PS 1716-1, PSl720- 1 und PS 1721-1) und 
vom Schelf (PS1709-I), deren Komverteilungskurven fast symmetrisch (near sym- 
metrical) bis feingeneigt (fine skewed) sind, also relativ zum Median einen leichten 
Ãœberschu an feinem Material haben. 

Die Komverteilungskurven nahezu aller Proben aus dem nur aus Silt und Ton beste- 
henden Kern PS 1722- 1 sind fast symmetrisch (near symmetrical). 

Spitziekeit 
Die Spitzigkeit ist ein MaÃ fÃ¼ die! Abweichung der Kornklassenanteile von der Nor- 
malverteilung. Die Kornklassen-Verteilungskurve der Sedimente des Scoresby 
Sundes und des Schelfs vor der MÃ¼ndun des Fjordes ist flach (platycurtic), bei Kern 



PS1727-1, PS1728-1, PS1719-1 und PS1714-1 flach (platycurtic) bis mittelspitz (me- 
socurtic). Die KorngrÃ¶ÃŸenklass um die Modalklasse sind also anteilmÃ¤ÃŸ leicht 
Ã¼berreprÃ¤sentier Einzelne Lagen in den Kernen erreichen Extremwerte bis 2,7 sind 
also sehr spitz (very leptocurtic). 

Sortierung 
Die Sortierung der Sedimente des Scoresby Sundes und des Schelfbereichs direkt vor 
dessen MÃ¼ndun ist fast ausnahmslos sehr schlecht (2-4 @). Einzelne sandbetonte La- 
gen in PS1712-2 und PS1714-1 erreichen Werte von 1-2 <& und sind damit schlecht 
sortiert. Da die Sedimente fast gÃ¤nzlic in einer Sortierungsklasse liegen und damit 
keine weitere Differenzierung mÃ¶glic ist, wurde die Sortierungsklasse 2-4 <& noch 
einmal bei 3 <? unterteilt. Die Sedimentkeme konnten anschlieÃŸen in zwei Gruppen 
aufgeteilt werden. Die Kerne PS 1720- 1, PS 1721- 1 und PS 17 16- 1 vom Nordrand des 
Scoresby Sundes und PS1709-2 vom Schelf weisen praktisch nur Werte 23 <I> auf. 
Kerne aus der Hall ÃŸrednin und dem SÃ¼dtei des Scoresby Sundes haben Ã¶fte ÃŸe 
reiche von 2-3 <1>, sind also relativ besser sortiert. In den oberen Kernabschnitten bis 
zum Top tendieren sie aber auch zu Werten 23 <I> und damit zu schlechterer Sortie- 
rung. 

3.2.8. Eistransportiertes Material >2 mm (IRD) 

Die anhand der Radiographien nach GROBE (1987) ermittelten IRD-Gehalte sind 
insgesamt sehr hoch. In stark variierenden Mengen ist Kies in nahezu allen Kernen 
und Kernteufen vorhanden. Als Extremwert wurden 36 KÃ¶rne in einem 1 cm- 
Tiefenabschnitt (1 1 cm3) Sediment ermittelt. Insgesamt besteht die Tendenz der 
Zunahme in den oberen 10-100 cm (Abb. 17). 

Gletschernah, also am SÃ¼dran des Scoresby Sundes sind die IRD-Anteile am hÃ¶ch 
sten, aber auch in den Kernen vom Nordrand des Sundes ist eistransportiertes Mate- 
rial durchgehend vorhanden. In der Hall ÃŸredning in die nur an einer Stelle ein 
kleiner Gletscher mÃ¼ndet nimmt der Kiesgehalt nach Norden hin ab. PS1728-1 
weist im Schnitt bis 10 Kiesel1 1 cm3 auf, PS1727-1 im Schnitt nur noch 5 Kieskom- 
ponentenlll cm3. Trotzdem ist auch in der Hall ÃŸrednin eine Zunahme des IRD 
zum Kerntop zu erkennen (PS1941-3). Die Kerne aus Positionen vor der 
FjordmÃ¼ndun sind recht unterschiedlich. Kern PS1709-2 hat durchgehend einen 
IRD-Gehalt von 4-811 1 cm3. PS1722-1 weist bis Ca. 225 cm Tiefe Kiesmengen von 
nur 2-311 1 cm3 auf, darunter ist dann in lÃ¤ngere Kernbereichen Ã¼berhaup kein 
Kies vorhanden (Abb. 17). 

Ein Aussetzen oder Nachlassen der Anteile an eistransportiertem Material >2 mm 
zur Kembasis hin ist auch in den Kernen vom sÃ¼dliche Teil der Hall ÃŸrednin und 
vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes zu beobachten und stellt ein zwischen den Kernen 
korrelierbares "Ereignis" dar (Abb. 17 oder Abb. 45 und 46 in Kap. 7.3.). 
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Abb. 17: Vergleich der IRD-Gehalte von Sedimenten aus verschiedenen Teilen des 
Scoresby Sundes. Die Kerne PS1713-2 und PS1714-2 stammen von der SÃ¼dkÃ¼s des 
Scoresby Sundes und damit aus der NÃ¤h eines der Talgletscher des Geikie Plateaus. 
PS1728-1 und PS1941-3 kommen aus dem Bereich der Hall Bredning. An der Station 
PS1722-111943-1 (OberflÃ¤chen und Kerndaten wurden in einer Graphik zusarnrnengefaÃŸt 
aus einer Rinne Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndun erfolgt nur sehr geringe Sedimentation durch 
Eisberge. 

3.2.9. Magnetische SuszeptibilitÃ¤ 

Die Werte fÃ¼ die magnetische SuszeptibilitÃ¤ der Sedimente sind verglichen mit bio- 
genen Sedimenten insgesamt sehr hoch. Sie reichen von 100 bis etwa 3700 (10-5SI). 
Wie sich bei der sedimentologischen Bearbeitung herausstellte, wurden die Extrem- 
werte Ã¼be 1500 (10-5SI) von zum Teil faustgroÃŸe basaltischen Dropstones verur- 
sacht. Nach CORDES (1990) erlauben die Werte in erster NÃ¤herun eine Aussage 
Ã¼be die Magnetisierbarkeit und damit die Menge der magnetischen Partikel im Sedi- 
ment. 

Die untersuchten Sedimente weisen deutliche Variationen der SuszeptibilitÃ¤ auf. Im 
Vergleich der Kerne untereinander lassen sich regionale Unterschiede feststellen. 
Die Kerne vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes (Abb. 45 und 46) erreichen Werte von 
800-3700 (10-%I), was an dem hohen Anteil basaltischer GesteinsbruchstÃ¼ck im Se- 



diment liegt. Zum Nordrand des Scoresby Sundes hin nehmen die Werte ab und lie- 
gen dort im allgemeinen unter 800 (10-5SI) (Abb. 44). Kern PS1728-1 vom SÃ¼dbe 
reich der Hall Bredning hat noch Werte von 400-600 (10-SSI), der weiter aus dem 
Norden stammende PS1727-1 nur noch 200-300 (10-%I). Auch die Schelfkerne ha- 
ben mit etwa 300 (10-5SI) niedrige SuszeptibilitÃ¤tswerte wobei in PS1722-1 nahezu 
keine Schwankungen zu erkennen sind. 

In den Fjordkernen ist im oberen Kernbereich der Trend zu hÃ¶here Werten er- 
kennbar (Abb. 18, 45, 46, Kap. 7.3.). Der WerterÃ¼ckgan direkt am Top und an der 
Basis der Kerne ist meÃŸtechnisc bedingt. 

In grÃ¶ÃŸer Kerntiefe ist, besonders ausgeprÃ¤g bei Kernen aus dem sÃ¼dliche 
Scoresby Sund, ein Horizont feststellbar, an dem die Werte fÃ¼ die SuszeptibilitÃ¤ 
drastisch ansteigen (Abb. 45, 46). Der Horizont entspricht den Kerntiefen, bei denen 
auch andere Sedimentparameter (Kapitel 3.2.3., 3.2.4. und 3.2.8.) deutliche VerÃ¤n 
derungen zeigen. Er ist auch bei den Komponenten der Sandfraktion 125-250 [im 
(benthische Foraminiferen, BasaltbruchstÃ¼cke und beim SedimentgefÃ¼g (Kap. 6.) 
erkennbar. 
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Abb. 18: Vergleich der magnetischen Suszeptibili- 
tat der Kerne PSI 713-2, PS1728-1 und PS1941 -3, 
Station PS1713-2 liegt am dichtesten am basalti- 
sehen Geikie Plateau, die Kerne PS1728-1 und 
PS1943-1 kommen aus der Hall Bredning. 400 - 



3.2.10. Komponenten der Sandfraktion 125-250 pm 

Das Sediment wird insgesamt klar von terrigenen Komponenten dominiert. Biogene 
Komponenten haben im allgemeinen nur untergeordneten Anteil. Unter allen Sand- 
fraktionen sind Mikrofossilien vorwiegend in der analysierten KorngroÃŸenfraktio 
125-250 pm zu finden. 

Nur in Kernen, aus der nÃ¶rdliche Hall Bredning wie z.B. PS1727-1 und PS 1941-3, 
oder PS1722-1 aus der AusfluÃŸrinn des Scoresby Sundes Ã¼be den Schelf, haben 
Mikrofossilien in der analysierten Sandfraktion hÃ¶her Anteile. In einigen Kernen 
sind sie auch in bestimmten Horizonten angereichert. 

Terrigene Komponenten 
Durch den starken Gletschereintrag gelangt viel grobes Material in den Fjord. Ge- 
steinsbruchstÃ¼ck kÃ¶nne in Einzelproben bis fast 90 % der Fraktion ausmachen. Die 
Unterscheidung von BasaltbruchstÃ¼cke und nichtbasaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke 
sollte speziell dazu dienen, den mÃ¶gliche wechselnden EinfluÃ des vergletscherten, 
aus Basalten bestehenden Geikie Plateaus im SÃ¼de des Scoresby Sundes als Lieferge- 
biet herauszuarbeiten. 

Basaltische GesteinsbruchstÃ¼ck 
Der Anteil basaltischer GesteinsbruchstÃ¼ck kann in den Kernen des sÃ¼dliche 
Scoresby Sundes bis 50 % der Sandfraktion reichen. Normalerweise schwankt er im 
Bereich 25-40 %. Die hÃ¶chste Basaltanteile sind allgemein in den oberen Kernab- 
schnitten zu finden, niedrigere an der Basis. Besonders in Kernen vom SÃ¼dran des 
Scoresby Sundes besteht ein deutlicher Trend zu hÃ¶here Basaltgehalten zum Kern- 
top (Abb. 45, 46 in Kap. 7.3.). 

Die Basaltgehalte in den Kernen lassen auch regionale Verteilungstrends erkennen. 
Sedimente vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes enthalten die hÃ¶chste Basaltmengen, 
zum Nordrand hin nimmt der Anteil auf 2-8 % ab. Auch der Schelfkern PS1709-2 
enthÃ¤l nur wenig BasaltbruchstÃ¼ck (2-4 %). Interessant ist die Verteilungskurve bei 
PS1722-1 (Abb. 43, Kap. 7.1.). Von der Basis bis etwa 225 cm ist nur wenig, dann 
aber bis zum Top auf 20 % zunehmend doch sehr viel basaltisches Material in der 
Sandfraktion. Dieses Verteilungsmuster korreliert eindeutig mit dem Kiesgehalt. FÃ¼ 
alle Kerne ist eine klare Korrelation mit dem IRD-Gehalt (Kap. 3.2.8.) und in den 
meisten FÃ¤lle auch mit der magnetischen SuszeptibilitÃ¤ (Kap. 3.2.9.) festzustellen 
(Abb. 45, 46, Kap. 7.3). 

BasaltbruchstÃ¼ck kÃ¶nne nur vom sÃ¼dlic gelegenen Geikie Plateau geliefert wer- 
den. Sie sind somit charakteristisch fÃ¼ ein bestimmtes Liefergebiet. 



Nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck 
In die Gruppe der nichtbasaltischen GesteinsbruchstÃ¼ck wurden alle terrigenen 
Komponenten zusammengefaÃŸt die aus mehreren Mineralen bestehen und nicht klar 
als basaltische GesteinsbruchstÃ¼ck zu identifizieren waren. Dazu zÃ¤hle die Ã¼ber 
wiegend aus dem Norden stammenden SedimentgesteinsbruchstÃ¼ck und die aus dem 
Westen- kommenden BruchstÃ¼ck magmatischer und metamorpher Gesteine. 

Diese Komponentengruppe kann in der Fraktion 125-250 pm bis Å¸be 60 % errei- 
chen, ihr Anteil liegt aber normalerweise zwischen 25-40 %. AuffÃ¤lli ist, daÂ in al- 
len Fjordteilen diese Sedimentkomponente etwa in gleicher HÃ¤ufigkei im Sediment 
vorkommt. Auf dem Schelf sinkt der Anteil der GesteinsbruchstÃ¼ck auf etwa 10- 
20 % ab. 

In den meisten Kernen ist zum Top hin eine Zunahme der Gehalte an Gesteins- 
bruchstÃ¼cke im Sediment zu erkennen. Die Verteilungskurve ist also der der basal- 
tischen GesteinsbruchstÃ¼ck und damit auch der des IRD (Kap. 3.2.8.) Ã¤hnlich Es 
gibt aber auch deutliche Unterschiede zum Verteilungsbild der basaltischen Sedi- 
mentkomponente und zur SuszeptibilitÃ¤t was im unteren Abschnitt der Kerne 
PS1718-1 und PS1719-1 besonders klar wird (Abb. 45, 46, Kap. 7.3.). 

ouarz 
Der Quarzanteil unterliegt deutlichen Schwankungen zwischen weniger als 10 % bis 
fast 80 % der Fraktion 125-250 pm. WÃ¤hren die Sedimente vom Nordrand des 
Scoresby Sundes auch im oberen Kernbereich noch hÃ¶her Quarzgehalte aufweisen, 
ist sonst allgemein eine Abnahme zum Kerntop hin zu beobachten, die vor allem in 
den Kernen vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes hervorsticht (Kap. 7.3.). Dort ist die 
Verteilung der Quarzkomponente der der Basaltgesteinsbruchstiicke genau entge- 
gengesetzt. 

Ganz andersartig als die Fjordkerne ist der Schelfkern PS1709-2, der mit konstant 
>60 % die hÃ¶chste Quarzgehalte aufweist. PS1722-1 aus der AusfluÃŸrinn des 
Scoresby Sundes Å¸be den Schelf hat lediglich unter 11 % Quarz in der Sandfraktion 
125-250 um. Es ist auch der einzige Kern, dessen Quarzgehalt in der Fraktion 125- 
250 pm zum Top hin zunimmt (Abb. 43, Kap. 7.3.). 

Glimmer 
Im Schnitt liegt der Anteil der Glimmerrninerale in der Fraktion 125-250 [im bei bis 
zu 10 %, Ãœbe lÃ¤nger Kernbereiche kann er auch 20-25 % erreichen, an speziellen 
Horizonten aber auch erheblich mehr (z.B. PS1714-2, 210-213 cm Tiefe). Hervorzu- 
heben ist PS1722-1, bei dem der Glimmeranteil zwischen 18-75 % in der Sandfrak- 
tion 125-250 um liegt. In diesem Kern findet also in dieser Sandfraktion ein Wechsel 
von einem glimmerhaltigen Sediment zu einem statt, das mehr aus Quarz, basalti- 
sehen und nichtbasaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke besteht (Abb. 43, Kap. 7.1 .). Wei- 



(ergehende Interpretationen mÃ¼sse vorsichtig erfolgen, da selbst die gesamte Sand- 
fraktion in diesem Kern nur einen Anteil von <3 % am Sediment hat. 

Biogene Komponenten 
Die Sedimente des Scoresby Sundes und des vorgelagerten Schelfs sind fossilarm. 
Nur kalkschalige benthische Foraminiferen treten etwas hÃ¤ufige auf. Alle anderen 
ausgezÃ¤hlte biogenen Komponenten kommen nur sporadisch und in winzigen Men- 
gen vor, oder ihre hÃ¶here Anteile sind auf einzelne Kerne beschrÃ¤nkt 

Im Hauptarm des Scoresby Sundes sind die Fossilgehalte generell sehr gering. Nur 
PS 1943- 1, PS1941-3 und PS 1727-1 weisen grÃ¶ÃŸe Mengen an Fossilien auf. 

Benthische agglutinierende Foraminiferen (Sandschaler) sind mit meist weniger als 1 
% in der Fraktion 125-250 [im sehr selten und oft auf OberflÃ¤chenprobe be- 
schrÃ¤nkt Dort erreichen sie meist um 5 %. HÃ¶chstwert sind 17 % und 13 % bei 
Station PS1 928- 1 bzw. PS 1943- 1 im MÃ¼ndungsbereich Der Ã¤uÃŸer geringe Anteil 
agglutinierender Foraminiferen in den Kernen erklÃ¤r sich aus dem schnellen Zerfall 
der Hartteile nach der Einbettung. 

Zur Gruppe der sonstigen Fossilien wurden unter anderem Ostracoden, Bryozoen 
und nicht bestimmbare SchalenbruchstÃ¼ck gezÃ¤hlt Sie sind mit <1 % sehr selten 
und treten nur in PS1727-1 und PS1722-1 mit bis 6,3 % etwas hÃ¤ufige auf. 

Planktische Foraminiferen 
Planktische Foraminiferen sind selten, aber meist gut erhalten. Ihr Anteil betrÃ¤g all- 
gemein <1 % der Sandfraktion 125-250 um, nur in PS 1727-1 und PS 1722- 1 sind sie 
mit etwa 2 % (Maximalwerte 4 % bzw. 8 %) etwas hÃ¤ufiger Wie fÃ¼ eine polare 
Region zu erwarten, ist die dominierend vorkommende Art Neogloboquadrina 
pachyderma fast ausschliefilich linksgewunden (ERICSON 1959). 

Die planktischen Foraminiferen treten in einigen Kernen horizontgebunden auf 
(PS1719-1: 140-280 cm, PS171 8-1 : 115-295 cm, PS17 14-2: 185-240 cm). Sie kom- 
men damit in den Horizonten konzentriert vor, in denen auch benthische kalkscha- 
lige Foraminiferen zu finden sind (Abb. 19). 

Benthische kalkschalige Foraminiferen 
Benthische kalkschalige Foraminiferen stellen mit 1-5 % Anteil an der Fraktion 125- 
250 pm die grÃ¶ÃŸ Fossilgruppe. Es ist aber zu bedenken, daÂ Fossilien insgesamt in 
dieser Fraktion gegenÃ¼be anderen KorngrÃ¶ÃŸenfraktion angereichert sind. Beson- 
ders groÃŸ Anteile erreichen die im allgemeinen gut erhaltenen benthischen kalk- 
schaligen Foraminiferen in Sedimenten der Hall Bredning und dort vor allem in 
PS1727-1 und PS1941-3 mit bis zu 30 % bzw. maximal 55 %. Lediglich in drei Ker- 
nen (PS1713-2, PS 1722- l ,  PS 1727-1) treten sie in allen Teufen auf. In den meisten 



anderen Kernen und da vor allem in denen aus dem sÃ¼dliche Bereich des Scoresby 
Sundes sind sie horizontgebunden (PS1712-2: 100-1 80 cm, PS1714-2: 155-355 cm, 
PS1715-2: 50-150 cm, PS1716-2: 60-130 cm, PS1718-1: 85-295 cm, PS1719-1: 120- 
300 cm, PS1728-1: 60-200 cm, PS1941-3: 75-340 cm (Abb. 19). 

PS1 71 8-1 
benthische 

kalkschalige 
Foraminiferen 

50 

PS1 71 8-1 
planktische 

Foraminiferen 

Abb. 19: Kern PS1718-1 zeigt in typischer 

l Weise das horizontgebundene Auftreten 
benthischer kalkschaliger und planktischer 
Foraminiferen. Gegen die Kerntiefe ist der 
prozentuale Anteil der beiden Kornponen- 
ten in der Sandfraktion 125-250 prn darge- 
stellt, 

Die Verteilung benthischer kalkschaliger Foraminiferen und allgemein die Vertei- 
lung kalkiger Fossilien korreliert nicht mit der Karbonatverteilung in den Kernen 
(Abb. 45, 46). Es ist sogar so, daÂ die Untergrenze des fossilhaltigen Horizonts mit 
der Kemtiefe zusammenfÃ¤llt von der ab bis zur Kernbasis das Sediment hÃ¶her Ge- 
halte an Karbonat, organischem Kohlenstoff und Schwefel hat (Kap. 3.2.3. und 
3.2.4.). 

Die Gemeinschaft kalkschaliger benthischer Foraminiferen umfaÃŸ insgesamt 15 
Arten: Cassidulina teretis, Cassidulina reniforme, Islandiella sp., Cibicides lobatulus, 
Cibicides sp., Elphidium excavatum, Epistominella exigua, Astrononion sp. ,  Pullenia 
bulloides, Triloculina frigida, Quinqueloculina sp., Melonis zaandanzi, Nonion labra- 
doricum, Guttulina sp.,  Dentalina pauperata. 

Ihre relativen Anteile wurden nicht weiter bestimmt, da in vielen Proben zu wenig 
Exemplare fÃ¼ eine gesicherte quantitative Erfassung vorhanden waren. Es ist nur 



festzustellen, daÂ die Foraminiferenvergesellschaftung eindeutig von Cassidulina 
teretis dominiert wird. Nach MACKENSEN & HALD (1 988) kommt diese Art bevor- 
zugt in kaltem, arktischem Wasser vor. Sie berichten vom Auftreten von C. teretis in 
der Norwegischen See bei -1 'C und 34,92 %o SalinitÃ¤t FÃ¼ den Scoresby Sund be- 
deutet das, daÂ bis in die Hall Bredning hinein konstant normalmarine Bedingungen 
geherrscht haben und momentan auch herrschen (Kap. 1.2.5.). Die in den Kernen 
beobachtete Artenvergesellschaftung des Scoresby Sundes entspricht insgesamt sehr 
gut der, die MACKENSEN (1987) vom Island-Schottland-RÃ¼cke beschreibt. Im 
Scoresby Sund treten die Arten jedoch in einem wesentlich geringeren Wassertiefen- 
bereich auf. 

Schwamrnnadeln 
Im gesamten Fjord sind Schwammnadeln mit meist weniger als 1 % und maximal et- 
wa 3,5 % nur sehr gering in der Fraktion 125-250 pm vertreten. Im allgemeinen 
treten sie nur sporadisch in Einzelproben auf. Im Hauptarm des Scoresby Sundes und 
in der sÃ¼dliche Hall Bredning sind Schwammnadeln mit Ausnahme des Kerns 
PS1715-1 nur in den in den Abschnitten Ã¼be planktische und benthische kalkschalige 
Foraminiferen beschriebenen fossilreichen Horizont zu finden. 

Als Sonderfall ist Kern PS1722-1 hervorzuheben, der in seiner besonderen Position 
in der Ã¼be den Schelf verlaufenden Rinne bis zu 28 % Schwammnadeln in der Sand- 
fraktion 125-250 pm aufweist (Abb. 43). 

3.2.11. Mineralogie des Gesamtsediments de r  Kerne  PS1718 und PS1719 

Die Bestimmung der Anteile der Hauptminerale am Gesamtsediment erfolgte mittels 
RÃ¶ntgendiffraktometrie Die Ergebnisse stÃ¼tze die Resultate der Komponenten- 
analyse der Sandfraktion 125-250 um. FÃ¼ die Kerne PS17 18-1 und PS17 19-1, fÃ¼ 
die eine reprÃ¤sentativ Auswahl an Proben untersucht wurde (Tabelle 25), ergibt 
sich in 270 cm bzw. 300 cm Tiefe eine deutliche VerÃ¤nderun der Sedimentzusam- 
mensetzung. 

Nach ihrem Vorkommen in den Kernen lassen sich die Hauptminerale in drei Grup- 
pen unterteilen. Wegen der Ungenauigkeit quantitativer Mineralbestimmung bei 
Messungen mit beigemischtem Standard, sind die Mengenangaben auf ganze Prozent- 
werte gerundet. 

Augit hat mit 8-20 % und Plagioklas mit 20-30 % sehr hohe Anteile am Gesamtse- 
diment der oberen Kemabschnitte von PS 171 8- 1 und PS 17 19- 1. Diese Abschnitte 
haben sich bei der Analyse der Sandkomponenten als reich an basaltischen Gesteins- 
bruchstÃ¼cke erwiesen. In den unteren Kemabschnitten gehen die Anteile von Augit 
auf 2-8 % und die von Plagioklas auf 8- 18 % zurÃ¼ck 



Auch die Minerale Muskowit und Kaolinit sind in den oberen Kembereichen von 
PS1718-1 und PS1719-1 mit hÃ¶here Anteilen vertreten, als in den unteren Kernbe- 
reichen. DarÃ¼be hinaus zeigen sie auch hÃ¶her Werte in feinkÃ¶rnigen laminierten 
Kemabschnitten, wobei es sich dort um einen KorngrÃ¶ÃŸeneffe handelt. 

In den unteren Kemabschnitten von PS 17 18- 1 und PS 17 19- 1 (270 cm bzw . 300 cm 
bis Kembasis) ist Kalzit mit 4-8 % nachweisbar. Quarz ist in diesen Bereichen mit 
bis zu 67 % wichtigstes Mineral. 

Entsprechend der Verteilung von Plagioklas und Quarz als den beiden wichtigsten 
Mineralen, verÃ¤nder sich das Quarz/Plagioklas-VerhÃ¤ltni im Sediment der beiden 
Kerne am ubergang vom oberen zum unteren Kernabschnitt. Bis 270 cm bzw. 300 
cm Kerntiefe liegen die Werte bei 1-3, darunter steigt das VerhÃ¤ltni wegen des 
hohen Quarzanteils bis auf Werte von 3-8 an. 

3.2.12. Stabile Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope 

Die VolumenverÃ¤nderun von Meeren und Eisschilden wÃ¤hren der verschiedenen 
Vereisungen hat zu einer Fraktionierung der Sauerstoffisotope gefÃ¼hrt WÃ¤hren ei- 
nes Glazials wird viel leichtes 1 6 0  in den Eiskappen fixiert. Das Meerwasser wird 
daher relativ reicher am schwereren Isotop 180. 

Die Fraktionierung der stabilen Kohlenstoffisotope wird vom organischen Kreislauf 
bestimmt. Im Interglazial ist viel leichtes ^C in der Vegetation, oder allgemein in 
der Biomasse gespeichert, das Meerwasser ist daher am schwereren Isotop ^C rela- 
tiv angereichert. 

Marine Organismen, die kalkige Hartteile bilden, haben in Glazialen deshalb hohe 
6180- und niedrige 6^C-Werte. In Interglazialen ist es umgekehrt, die 6180-Werte 
sind niedrig und die &^C-Werte hoch (SHACKLETON 1977, BROECKER 1982). 

An insgesamt 35 Proben der Stationen PS 1722- 1 und PS1943-1 wurden 6180 und 
&^C an der planktischen Foraminifere N. pachyderma (sin.) bestimmt. Die 8180- 
Werte liegen zwischen 3,76 7m (PDB) und 2,98 %O (PDB). Generell ist im Kern 
PS1722-1 ein Trend zu "leichten" Werten am Kerntop festzustellen. Zu beachten ist 
jedoch der sehr "schwere" Wert von 3,76 7m (PDB) in 2 cm Tiefe bei Kern 
PS1943-1. 

Die &^C-Werte variieren zwischen -0,05 %o (PDB) und 0,61 %o (PDB). Insgesamt 
ist ein Trend zu "schwereren" Werten zum Kemtop zu erkennen. In 8 cm Tiefe 
weist PS1943-1 mit -0,05 7m (PDB) ein vom Trend extrem abweichenden sehr 
"leichten" Wert auf. 



An 4 Kernen aus dem westlichen Teil des Scoresby Sundes und aus der Hall 
Bredning wurden mit insgesamt 79 Proben 6180 und 613C an der benthischen Fora- 
minifere C. teretis bestimmt. Die 6180-Werte liegen zwischen 4,42 %o (PDB) und 
3,58 %o (PDB). Soweit bis zum Kerntop C. teretis vohanden und Messungen mÃ¶glic 
waren, besteht die Tendenz zu "leichteren" 6180-Werten am Kerntop. 

6^C variiert zwischen -1,32 %O (PDB) und -0,15 %o (PDB). Die "schwersten" 613C- 
Werte werden an den KernoberflÃ¤che erreicht. 

BeeintrÃ¤chtigun erfÃ¤hr die Verteilung der Isotopenwerte zur Kerntiefe dadurch, 
daÂ Bioturbation, Sedimenirutschung oder Eisbergschrammung Sediment und damit 
auch die Foraminiferen umlagert. Bioturbation ist allerdings nur bei niedrigen Sedi- 
mentationsraten, wie allgemein im pelagischen Bereich, von groÃŸe EinfluÃ 
(SHACKLETON 1977). LÃ¶sun von Karbonat scheidet als Faktor, der die Isotopen- 
werte beeinfluÃŸ haben kÃ¶nnte wegen des geringen Alters der Fjordsedimente und 
der guten Erhaltung der kalkigen Fossilien aus. 

3.2.13. Datierung mit ^C und Sedimentationsraten 

Die radiometrische Datierung von 7 ausgewÃ¤hlte Proben von 4 verschiedenen 
Kernen erfolgte im Physikalischen Institut der UniversitÃ¤ Aarhus. FÃ¼ eine AMS- 
Messung waren mindestens 10 mg Karbonat nÃ¶tig Pro Probe muÃŸte dazu etwa 
2500 benthische Foraminiferen aus der Sandfraktion >I25 pm ausgelesen werden. 
Die ermittelten Alter sind in Tabelle 2 angegeben. 

Probe Nr. 

AAR-199 

AAR-200 

AAR- 197 
AAR- 198 
AAR-201 

AAR-203 
AAR-202 

*Rohdaten 

Station Nr. 'iefe im Kern (Cm) Alter* 
(Jahre vor heute' 

10340Â±15 

**nach TAUBER & FUNDER (1975) korrigierte Datan 
Tab. 2: ^C-Alter. Bezugsjahr fÃ¼ die Altersangaben ist 1950, 

Alter **  
Jahre vor heute) 

989QI150 

993011 90 

583QI90 
842QI240 
85301160 

81401150 
10210Â±18 

Die Isotopendaten sind nach TAUBER & FUNDER (1975) fÃ¼ Fraktionierung und 
Reservior-Effekt korrigiert. Ergebnisse bisheriger Messungen an Foraminiferen ha- 
ben Alter ergeben, die bis zu einige 100 Jahre zu hoch sein kÃ¶nnen Derartige Feh- 



ler betreffen Ã¼berwiegen Proben aus GewÃ¤sser mit eingeschrÃ¤nkte Wasserzirku- 
lation (FUNDER, pers. Mitt. 199 1). 

Kern PS1727-1 aus der zentralen Hall Bredning hat bis zur Basis relativ viel bioge- 
nes Karbonat und bot sich daher fÃ¼ Messungen an. Die Alter der drei gemessenen 
Proben legen die Vermutung nahe, daÂ das Sediment durch die zahlreichen aus 
Nordvestfjord in die Hall Bredning gelangenden Eisberge geschrammt und durch- 
mischt worden ist ("iceberg turbate" nach VORREN et  al. 1983). So ergibt sich, 
wenn man nur das Alter der Probe der Kernbasis von 853W160 J.v.h. zugrunde 
legt, eine Sedimentationsrate von Ca. 30 cml103 Jahre. Dieser Wert stimmt grÃ¶ÃŸe 
ordnungsmÃ¤ÃŸ mit den Werten der anderen Kerne Ã¼berein Bei der Berechnung der 
Sedimentationsraten der einzelnen datierten Kernabschnitte 0-55 cm, 55-175 cm und 
175-257 cm ergeben sich jedoch Werte von 9,5 cm/103 Jahre, 46,4 cm/l03 Jahre und 
818 cm/lO3 Jahre. Derartige Variationen sind bei gleichbleibendem Sedimentations- 
milieu sehr unwahrscheinlich. 

Mit Probe AAR-200 (Kern PS1719-1, 290 cm Tiefe) und Probe AAR-202 (Kern 
PS1728-1, 180 cm Tiefe) ist ein Horizont datiert, an dem sowohl ein markanter 
Wechsel der Sedimentzusammensetzung (Kap. 3.2.10., Kap. 7.3.) wie auch der Sedi- 
mentfazies (Kap. 6.) auftritt. Bis zu dieser Tiefe ergeben sich Sedimentationsraten 
von ca. 29 ~ 4 1 0 3  Jahre (PS1719-1) bzw. ca. 18 cm/l03 Jahre (PS1728-1) fÃ¼ die 
letzten etwa 10000 Jahre. 

Bei Probe AAR-199 von Kern PS1715-1 (100 cm Tiefe) tritt zwar nicht der mar- 
kante Fazieswechsel auf, jedoch ist auch hier die deutliche VerÃ¤nderun der Sedi- 
mentzusammensetzung erkennbar. Das Alter von 9890k150 J.v.h. zeigt, daÂ die Ho- 
rizonte korrelierbar sind. Die errechnete Sedimentationsrate fÃ¼ PS1715-1 bei 100 
cm Kerntiefe betrÃ¤g Ca. 10 cm/103 Jahre. Da der Komponentenwechsel nicht so 
abrupt erfolgt, wie z.B. bei PS 17 19- 1, sondern einen eher flieÃŸende ~ b e r g a n g  dar- 
stellt, ist Sedimentresuspendierung und Mischung des Sediments durch Eis wahr- 
scheinlich (Kap. 7.2.). 

Mit Probe AAR-203 aus 60-70 cm Tiefe in Kern PS1728-1 ist der Top eines bis 180 
cm Tiefe reichenden Kernabschnitts datiert, in dem biogene Komponenten wie z.B. 
benthische kalkschalige Foraminiferen konzentriert sind. Dieser Kernabschnitt ent- 
spricht dem in Kapitel 7.3. beschriebenen Kernbereich B 1. 

BARD et al .  (1990) haben beim Vergleich von ^C- und Unh-Altersbestimmungen 
festgestellt, daÂ die 14C-Datierungen mit zunehmendem Alter der Probe zu jung 
sind. Sie fÃ¼hre die Abweichung auf die VerÃ¤nderun des ^C/C-VerhÃ¤ltnisse in der 
AtmosphÃ¤r im Laufe der Zeit zurÃ¼ck Mit den ^C-Messungen an Sedimenten des 
Scoresby Sundes konnten zum Teil markante Horizonte der Kerne datiert werden. 
Die Alter liegen in einer glaubwÃ¼rdige GrÃ¶ÃŸenordnun Interpretation der Fazies 



und der Sedimentationsentwicklung werden durch die Datierung schlÃ¼ssi unter- 
stÃ¼tzt Die quartÃ¤r terrestrische Sedimentationsentwicklung, die fÃ¼ die Ergebnisse 
der maringeologischen Untersuchungen den Rahmen bildet, ist ebenfalls mit ^C 
datiert. 



4. REZENTE SEDIMENTATIONSVERHALTNISSE 

Scoresby Sund und Hall Bredning sind mit bis zu 40 km auÃŸergewÃ¶hnli breite 
Fjordarme. Die Ã¼be 25 km breite MÃ¼ndun und das Fehlen einer ausgeprÃ¤gte 
Schwelle an der MÃ¼ndun erlauben einen deutlichen marinen EinfluÃ auf die Sedi- 
mentation im Fjord. 

Die glazialmarine Fazies, der einer Klassifikation von EYLES & MIALL (1984) fol- 
gend alle beprobten Sedimente des Scoresby Sundes und der Hall Bredning angehÃ¶ 
ren, konnte entsprechend EYLES & MIALL (1984) in mehrere Lithofazies unterteilt 
werden. Die Untergliederung basiert grÃ¶ÃŸtentei darauf, welchem thermischen 
Regime die Gletscher angehÃ¶ren ob der Sedimentationsraum proximal oder distal 
relativ zum Gletscher liegt, oder auch, ob man es mit Ablagerungen aus auflie- 
gendem oder schwimmenden Eis zu tun hat. 

Einer Definition von DOMACK et al. (1980) folgend, sind die glazialmarinen Sedi- 
mente des Scoresby SundesEall Bredning Paratills. Anhand ihrer Merkmale wie Ge- 
fÃ¼ge KorngrÃ¶ÃŸenverteilun Fossilgehalt und Kompaktionsgrad (ANDERSON et al. 
1980b) ist dieser Paratill weiter in die beiden Typen "compound glacialmarine sedi- 
ment" und "residual glacialmarine sediment" unterteilbar. Im weiteren sollen anstelle 
der von ANDERSON et al. (1980b) an antarktischem Material geprÃ¤gte Begriffe fÃ¼ 
die hier behandelten Fjordsedimente die Bezeichnungen "angereichertes glazialmari- 
nes Sediment" und "residuales glazialmarines Sediment" benutzt werden. 

4.1. Formen des Sedimenteintrages 

Die Sedimentation in Fjorden polarer Gebiete, so auch die des Scoresby Sundes und 
der Hall Bredning, wird bestimmt durch den Sedimenteintrag durch Eis. GrÃ¶ÃŸ An- 
zahl und Lage von Gletschern im Fjordsystem, Morphologie des Umlandes und Ge- 
stalt und Bathymetrie des Fjordes sind einige der entscheidenden Faktoren fÃ¼ die 
Sedimentanlieferung und -verteilung. Diese Faktoren sind sehr variabel und geben 
somit jedem Fjord ein unterschiedliches Sedimentationsmilieu. 

Direkt am Eiskliff des Gletschers wird schon viel Sediment durch Ausschmelzen aus 
dem Eis freigesetzt (DOWDESWELL 1986). An gleicher Stelle sedimentiert auch das 
Material, das auf dem Gletscher als DeckmorÃ¤n transportiert worden ist. Glet- 
schernah gelangt auch schon viel feinkÃ¶rnige Material aus dem subglazialen Aus- 
Strom als Unterstrom (underflow) zur Sedimentation (DOWDESWELL 1986). Je nach 
Dichte der Suspension gehen von der Gletscherfront OberstrÃ¶m (overflow) und 
ZwischenstrÃ¶m (interfiow) aus (POWELL 1981). Derartige VerhÃ¤ltniss sind nur an 
der SÃ¼dseit des Scoresby Sundes anzutreffen. Die Ã¼be schroffe TÃ¤le in den Fjord 
mÃ¼ndende kleinen bis mittelgroÃŸe Gletscher des Geikie Plateaus dÃ¼rfte recht viel 
Sediment ufernah ablagern. Die Kernpositionen PS 17 12- 1, PS 1945- 1 und PS 1944- 1 
sind allerdings mit 3-5 km zu uferfern, um von dieser proximalen Sedimentation, 



abgesehen von OberstrÃ¶me (overflow), nennenswert beeinfluÃŸ zu werden. Wahr- 
scheinlich profitieren sie mehr von umverteiltem Sediment. FeinkÃ¶rnige Material 
gelangt in Suspension in der salzÃ¤rmere Deckwasserschicht von Fjorden in relativ 
groÃŸ Entfernung vom Gletscher. Die Mischung des salzÃ¤rmere OberflÃ¤chenwas 
sers mit dem unterlagemden salzreicheren, marinen Wasser fÃ¼hr zur Ausflockung 
der Partikel des Oberstroms (overflow, SYVITSKI & MURRAY 1981, GILBERT 
1982). Das schnelle Absinken der Flocken unterbindet dabei die Warvenbildung 
(GILBERT 1983). Derartige Sedimentationsmuster sind fÃ¼ den Scoresby Sund 
generell anzunehmen, vor allem natÃ¼rlic in seiner sÃ¼dliche HÃ¤lfte Das Sediment, 
das zusÃ¤tzlic zur Eisfracht auch aus Suspension abgelagertes Material enthÃ¤lt ist ein 
angereichertes glazialmarines Sediment. Die Wichtigkeit des Suspensionstransportes 
ist an Station PS1943-1 erkennbar. Das Sediment dieser in einer Ã¼be den Schelf 
verlaufenden Rinne befindlichen Station besteht zu einem groÃŸe Teil aus feinem 
basaltischen Material des Geikie Plateaus. Es weist trotz seiner FeinkÃ¶rnigkei 
keinerlei Schichtung oder Lamination auf. 

- 30 km 4 rezente Gletscher 0 GKG-Stationen 

Abb. 20: Kiesgehalte der OberflÃ¤chenprobe in Gewichtsprozent des Gesarntsedirnents. 



1986). ANDERSON et al. (1980a) berichtet, daÂ bei Eisberguntersuchungen in der 
Antarktis jedoch auch bis zu 15 m dickes basales Sediment fÃ¼hrende Eis festgestellt 
wurde. Wie die Verteilung des IRD im Scoresby SundIHall Bredning zeigt, ist 
Sedimenteintrag durch Eisberge von entscheidender Bedeutung (Abb. 20). Der IRD 
stammt prinzipiell aus zwei Herkunftsgebieten. 

Zum einen transportieren Eisberge aus der westlichen Fjordregion nichtbasaltisches 
Material durch Gilsefjord, Fgnfjord, 0fjord und Nordvestfjord in Scoresby Sund1 
Hall Bredning. Zu beachten ist dabei, daÂ die genannten Fjorde gegenÃ¼be Scoresby 
Sund und Hall Bredning erheblich Ã¼bertief sind. GroÃŸe tiefreichende Eisberge 
"stranden" daher oft an der MÃ¼ndun der Fjorde in Scoresby Sund1 Hall Bredning 
und kÃ¶nne erst weitertreiben, wenn durch Auseinanderbrechen oder Abschmelzen 
der Tiefgang verringert wurde. Das wiederum fÃ¼hr dazu, daÂ einiges an Sediment 
nicht in den Scoresby Sund und Hall Bredning hinein verfrachtet wird. 

Die zweite Quelle eistransportierten Materials ist das aus Basalten aufgebaute Geikie 
Plateau (Abb. 21). Die gute Korrelation der Verteilungen von IRD und basaltischen 
GesteinsbruchstÃ¼cke zeigt, daÂ die Eisberge der zahlreichen kleineren und mittel- 
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Geikie Plateau 
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Abb. 21: Basaltische GesteinsbruchstÃ¼ck in Prozent des terrigenen Anteils der Fraktion 125-250 

um der OberflÃ¤chenproben 



groÃŸe Gletscher des Geikie Plateaus die Sedimentation zumindest in der SÃ¼dhÃ¤lf 
des Scoresby Sundes erheblich beeinflussen. Im nÃ¶rdliche Scoresby Sund und in der 
Hall Bredning ist die Auswirkung des Sedimenteintrags vom Geikie Plateau schon 
wesentlich geringer, wie die Dominanz der Komponenten Quarz/nichtbasaltische 
GesteinsbruchstÃ¼ck zeigt (Abb. 22). 

W&rend groÃŸe Teile des Jahres sind Scoresby Sund und Hall Bredning zugefroren 
(KOCH 1945). Eine den Fjord verschlieÃŸend Wintereisdecke stabilisiert zwar die 
Gletscherfront und verhindert das Driften von Eisbergen (HIGGINS 1988), ist in ge- 
ringem Umfang jedoch auch an der Sedimentverteilung beteiligt (PFIRMAN et al. 
1990, GILBERT 1983). Bei flach abfallendem Untergrund kann das neu gebildete Eis 
am Grund festfrieren und beim Aufbrechen der Eisdecke im FrÃ¼hjah das angefro- 
rene Sediment abtransportieren. CAMPBELL & COLLIN (1958) weisen darauf hin, 
daÂ bei der Eisbildung in Suspension befindliche Partikel in das Eis eingeschlossen 
und mit dem Eis dann transportiert werden. WÃ¤hren das Suspensionsgefrieren 
wahrscheinlich keinen groÃŸe EinfluÃ hat, ist das Anfrieren von Wintereis am 
Grund ein zu berÃ¼cksichtigende Faktor. Entlang der KÃ¼st von Jameson Land fÃ¤ll 
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Abb. 22: Quarz/nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck in Prozent des terrigenen Anteils der Frak- 

tion 125-250 firn der Oberflachenproben. 



der Untergrund nur flach ein, was das Anfrieren auf groÃŸe Fliichen mÃ¶glic er- 
scheinen laÃŸt 

Auch Meereis des OstgrÃ¶nlandstrom kann im Scoresby Sund zur Sedimentation bei- 
tragen. KOCH (1945) beobachtete, wahrend des kurzen Sommers im Scoresby Sund 
eine OberflÃ¤chenstrÃ¶mun die Meereisschollen von der MÃ¼ndun aus entlang der 
NordkÃ¼st weit in den Fjord transportiert. Das Meereis des OstgrÃ¶nlandstrom ent- 
halt jedoch nach seinem Weg entlang der OstkÃ¼st GrÃ¶nland nach mehreren Auftau- 
und Gefrierphasen nur wenig Sediment. Die Tatsache, daÂ planktische Foraminife- 
ren selbst im Sediment der Hall Bredning zu finden sind, zeigt allerdings, daÂ Mate- 
rial zumindest in geringen Mengen vom offenen Meer aus eingetragen wird (Kap. 
4.3.). 

Fluviatiler Sedimenteintrag in Scoresby Sund und Hall Bredning erfolgt fast aus- 
schlieÃŸlic von Jameson Land aus. Das flach ansteigende, aus Sedimentgesteinen be- 
stehende Gebiet wird von zahlreichen Bachen und kleineren FlÃ¼sse durchzogen. An 
den MÃ¼ndunge haben sich entlang der KÃ¼st von Jameson Land FluÃŸdelta gebildet. 
Sedimenttransport kann nur wahrend des kurzen Sommers stattfinden und schon im 
SpÃ¤tsomme ist nach eigenen Beobachtungen ein Teil der BÃ¤ch wieder zugefroren. 
Ein Weg, um die fluviatile Sedimentfracht weiter im Fjord zu verteilen, ist der 
Transport durch Eis. GILBERT (1983) und PFIRMAN et al. (1990) beschreiben aus 
Fjorden der kanadischen Arktis bzw. der Barents See, daÂ Sedimenttransport durch 
Schmelzwasser im FrÃ¼hjah einsetzt, bevor das kÃ¼stennah Wintereis richtig aufge- 
brochen ist. Die FluÃŸfrach kann so auf das Wintereis geschwemmt und nach dem 
Aufbrechen durch treibende Eisschollen verteilt werden. Es gibt allerdings keine 
Beobachtungen derartigen Sedimenttransports aus der Scoresby Sund-Region. 

Ã„olische Sedimenttransport bringt vor allem sehr feinkÃ¶rnige Material in den 
Fjord. Ist ein ausreichend groÃŸe mit Lockermaterial bedecktes Liefergebiet vorhan- 
den, kÃ¶nne nennenswerte Sedimentmengen in den Fjord gelangen (GILBERT 1982, 
CAMPBELL & COLLIN 1958). MÃ¶gliche Liefergebiet fÃ¼ Scoresby Sund und Hall 
Bredning ist einzig Jameson Land. Weiterhin kÃ¶nne von den Gletschern ausgehende 
katabatische Winde Sediment transportieren. Solche Winde wurden vor allem in den 
tief eingeschnittenen TÃ¤ler der westlichen Fjordregion, z.B. dem Nordvestfjord 
festgestellt (WEILAND, pers. Mitt. 1990). Ein Ã¤olische Sedime,ntanteil konnte in der 
vorliegenden Arbeit fÃ¼ Scoresby Sund und Hall Bredning nicht quantifiziert wer- 
den. 

Entlang steiler Fjordwande kÃ¶nne FelsstÃ¼rz lokal viel Gesteinsmaterial in den 
Fjord bringen (DREWRY 1986, GILBERT 1982). An der steil ansteigenden Felsfront 
des Geikie Plateaus ist solcher Sedimenteintrag auf jeden Fall sehr wichtig, wie auch 
ausgedehnte SchuttfÃ¤che entlang der KÃ¼st anzeigen. Material, das auf Talgletscher 
stÃ¼rzt wird direkt an der Gletscherfront abgelagert, oder von Eisbergen weiter- 



verfrachtet. Die zahlreichen Gletscher, die durch schmale TÃ¤le vom Geikie Plateau 
aus in den Fjord miinden, transpotieren Sediment von FelsstÃ¼rzen Hinweis darauf 
geben scharfkantige Kiese von den KastengreiferoberflÃ¤che der Stationen am 
SÃ¼dran des Scoresby Sundes. Sie kÃ¶nne nicht an der Gletscherbasis transportiert 
worden sein, da sie sonst abgerollt oder geschrammt worden wÃ¤ren 

Scoresby Sund und Hall Bredning stellen mit 30-40 km einen breiten und mit maxi- 
mal etwa 650 m Tiefe einen relativ flachen Fjord dar. Sediment kann daher in gr& 
ÃŸere Teilen des Fjordes recht einfach umgelagert werden. 

Vor allem im Herbst auftretende StÃ¼rm vermÃ¶ge in flachen Bereichen das Wasser 
bis zum Grund in Bewegung zu bringen und dabei dort die Feinfraktion des Sedi- 
ments in Suspension zu bringen (CAMPBELL & COLLIN 1958). Im flachen Uferbe- 
reich an der KÃ¼st von Jameson Land ist Sedimentresuspendierung durch StÃ¼rm 
mÃ¶glich Die Wasserzirkulation im Fjord (Kap. 1.2.5. und 4.4.) kann das remobili- 
sierte Sediment dann abtransportieren. Bioturbation und Besiedlung kÃ¶nne den 
Meeresboden aufrauhen und so ebenfalls die Remobilisierung der Feinfraktion des 
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Abb. 23: Gehalt benthischer Mikrofossilien der Oberil2chenproben in Prozent der Sandfraktion 

125-250 um. 



Sediments erleichtern (SINGER & ANDERSON 1984). Die Verteilung der benthi- 
sehen Mikrofossilien (Abb. 23) und makroskopische Untersuchungen der Kasten- 
greiferoberflÃ¤che haben gezeigt, daÂ der Fjordboden zwar an vielen Stellen ge- 
ring, doch prinzipiell Ã¼beral besiedelt ist. Somit ist die MÃ¶glichkei der Aufrauhung 
der SedimentoberflÃ¤ch und der Erleichterung des StrÃ¶mungsabtransport von Se- 
diment gegeben. 

Weit entscheidender fÃ¼ die Resuspendierung von Sediment ist das Schrammen von 
Eisbergen Ã¼be den Grund (LIEN et al. 1989, JOSENHANS et al. 1986). Wenn Eis- 
berge den Grund berÃ¼hre und Sediment aufwirbeln, wird vorwiegend das feinkÃ¶r 
nige Material durch StrÃ¶mun abtransportiert (VORREN et al. 1983). AuÃŸerde 
schaffen Eisbergschrarnmen auch das nÃ¶tig Relief, damit StrÃ¶mun Sediment umla- 
gern kann. VORREN et al. (1983) berichten von Eisbergschrammen auf dem norwe- 
gischen Schelf aus bis zu 300 m Wassertiefe. Untersuchungen auf dem Labrador- 
Schelf ergaben Schrammentiefen von bis zu 4 m (JOSENHANS et al. 1986). Im 
Scoresby Sund und der Hall Bredning hat Eisschrammung groÃŸe EinfluÃ auf die 
Sedimente. Besonders der Daugaard-Jensen Gletscher arn Ende des Nordvestfjordes 
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Abb. 24: Sandgehalt der OberflÃ¤chenprobe in Gewichtsprozent vom Trockengewicht des Ge- 

sarntsedirnents. 



und der Vestfjordgletscher am Ende des Vestfjordes/F@nfjordes geben riesige Eis- 
berge mit einem Maximaldurchmesser von 2500 m und einem durchschnittlichen 
Durchmesser von 100 m frei. Die beobachtete maximale Schrammtiefe liegt bei 600 
m. Im Schnitt reichen die Eisbergschra-mmen in Hall Bredning bis 300-400 m Was- 
sertiefe, im Scoresby Sund bis 200-400 m (DOWDESWELL et al., eingereicht bei 
LUNDQUA Reports). Wie Abb. 11 zeigt, weist ein weiter Bereich des Fjordbodens 
entlang der KÃ¼st von Jameson Land starke Beanspruchung durch Eisberge auf. Die 
Schrammen reichen meist bis 2-5 m, im Extremfall bis 10-12 m tief in das Sediment. 
Dieser Fjordbereich stimmt sehr gut mit dem Gebiet Ã¼berein in dem die Sedimente 
sandiger, das heiÃŸ Ã¤rme an Silt und Ton sind (Abb. 24). Die Sedimentaufarbeitung 
durch Eisberge hat offensichtlich zu einem selektiven Abtransport der Feinkorn- 
fraktionen Silt und Ton gefÃ¼hrt Das Ergebnis der selektiven Abreicherung der Se- 
dimente von der Feinfraktion ist die Bildung eines residualen glazialmarinen 
Sediments. 

Hohe Sedimentationsraten ergeben in vielen Fjorden lokal hohe Akkumulationen 
sehr weicher unverfestigter Sedimente. Diese kÃ¶nne gravitativ in Form von Rut- 
schungen oder auch Turbiditen umgelagert werden. Erleichtert wird dieser Prozess 
durch die oftmals sehr unruhige Topographie der FjordbÃ¶de (AARSETH et al. 
1989, GILBERT 1982). Die Untersuchung der OberflÃ¤chensediment von Scoresby 
Sund und Hall Bredning erbrachte keinen Hinweis auf gravitative Sedimentumla- 
gerung in jÃ¼ngere Zeit. 

4.3. EinfluÂ biologischer Faktoren auf die Sedimente 

Die Sedimente von Scoresby Sund und Hall Bredning sind insgesamt fossilarm, le- 
diglich agglutinierende und kalkschalige benthische Foraminiferen kommen in fast 
allen OberflÃ¤chenprobe vor. Andere Organismen, wie zum Beispiel Bryozoen bei 
Station PS 1943- 1 treten fleckenhaft in hoher Konzentration auf. Die benthischen Or- 
ganismen dominieren die Fossilgemeinschaft. Plankton, in Form von Foraminiferen, 
ist zwar nahezu Ã¼beral zu finden, tritt jedoch nur in einzelnen Exemplaren auf. 
Diese Diskrepanz zwischen den HÃ¤ufigkeite von Plankton und Benthos ist durch die 
Hydrographie des Fjordes zu erklÃ¤re (Kap. 1.2.5.). Am Fjordboden herrscht nor- 
malmarines Milieu. Benthische Organismen wie die kalkschaligen Foraminiferen 
kÃ¶nne eine Artenvergesellschaftung entwickeln, wie sie typisch fÃ¼ die Norwegisch- 
GrÃ¶nlÃ¤ndisc See ist (MACKENSEN 1987). Das OberflÃ¤chenwasse ist durch seinen 
geringen Salzgehalt fÃ¼ marines Plankton ein ungÃ¼nstige Lebensraum (Abb. 4, Kap. 
1.2.5.). Im gesamten Fjord hat die Deckschicht bis 20 m Wassertiefe eine SalinitÃ¤ 
<30 %. Wasser mit <31 %o reicht bis Ca. 30 m Tiefe und bildet bei Station PS1943-1 
direkt vor der FjordmÃ¼ndun das OberflÃ¤chenwasser FÃ¼ N. pachyderma, die hÃ¤u 
figste planktische Foraminifere polarer Gebiete, gibt BE (1977) fÃ¼ SalinitÃ¤ einen 
Toleranzwert von normal 34 %o, minimal von 31 %o an. Es ist daher davon auszuge- 
hen, daÂ die wenigen in Scoresby Sund und Hall Bredning zu findenden planktischen 



Foraminiferen durch die FjordmÃ¼ndun eingetragen wurden (ELVERH0I et al. 
1980). 

- 30 km 4 rezente Gletscher * GKG-Stationen 

Abb. 25: Gehalt an organischem Kohlenstoff der OberflÃ¤chenproben 

Im offenmarinen Bereich regeln SaisonalitÃ¤ der Sonnenscheindauer, Ausmal3 der 
Bedeckung durch Eis (PIEPENBURG 1988, SAKSHAUGH & HOLM-HANSEN 1984, 
BARTSCH 1989) und in Fjorden auBerdem die TrÃ¼bun des OberflÃ¤chenwasser 
durch suspendiertes Sediment (GORLICH et al. 1987) das Lichtangebot und damit zu 
einem entscheidenden Teil die Produktion des Phytoplanktons. Das durch die Was- 
sersÃ¤ul absinkende organische Material ist ausschlaggebend fÃ¼ die Produktion des 
Benthos. Die Ã¼be groÃŸ Teile des Jahres anhaltende Eisbedeckung ist daher wahr- 
scheinlich verantwortlich fÃ¼ das geringe benthische Leben. 

Die HÃ¤ufigkei von Fossilien in den verschiedenen Teilen von Scoresby Sund und 
Hall Bredning (Abb. 23) lÃ¤Ã aber weniger eine Reaktion auf lokal unterschiedlich 
lange Eisbedeckung erkennen, als vielmehr eine AbhÃ¤ngigkei vom Substrat (GRAY 
1981, GORLICH et al. 1987). Die Art des Substrats im Fjord wird unter anderem 
von KorngrÃ¶ÃŸenverteilun Sedimentationsrate, Sedimentumlagerung und NÃ¤hr 
stoffangebot bestimmt. Deutlich erkennbar ist, daÂ niedrige Fossilgehalte in Berei- 
chen hoher Sand- undloder Kiesanteile im Sediment zu finden sind. Entlang der 
KÃ¼st von Jameson Land wird das Sediment stark von Eisbergen geschrammt und 



die Feinfraktion resuspendiert. Auch hier ist der Fossilgehalt besonders gering. 
GrÃ¶ÃŸe Mengen von Fossilien sind vor allem in den Bereichen mittlerer bis hoher 
Gehalte an organischem Kohlenstoff im Sediment zu finden (Abb. 25). 

4.4. Wasserzirkulation, Eisdrift und der Einflufi auf das Sediment 

Fjorde weisen nach SYVITZKI et al. (1986) prinzipiell Ã¤stuarin Wasserzirkulation 
auf. Eine sehr tief liegende, oder sogar fehlende Schwelle an der MÃ¼ndun lÃ¤Â einen 
freien und kompletten Austausch des Fjordtiefenwassers mit dem Meerwasser zu 
(GILBERT 1982, SYVITZKI et al. 1986). Der Scoresby Sund hat keine ausgeprÃ¤gt 
Schwelle an der MÃ¼ndung Es ist sogar so, daÂ eine Ã¼be 450 m tiefe Rinne von der 
MÃ¼ndun ausgehend Ã¼be den Schelf verlÃ¤uft Die CTD-Messungen haben gezeigt, 
daÂ unter einer ausgesÃ¼ÃŸt OberflÃ¤chenschich bis zum Boden marines Wasser vor- 
kommt. Die braune Farbe der OberflÃ¤chensediment und natÃ¼rlic die Ã¼beral vor- 
kommenden benthischen Organismen weisen auf oxisches Milieu am Fjordboden und 
in den oberen 10-20 cm Sediment hin. Im Scoresby Sund und in der Hall Bredning 
wird also das Fjordwasser komplett ausgetauscht. 

Jeder Fjord an der ostgrÃ¶nlÃ¤ndisch KÃ¼st hat nach WADHAMS (1986) sein eigenes 
Muster der Zirkulation des OberflÃ¤chenwassers Normalerweise besteht es aus einem 
Wechsel von Ein- und Ausstrom. Scoresby Sund und Hall Bredning sind aber so 
breit, daÂ am Nordrand Wasser von der MÃ¼ndun nach Westen und gleichzeitig am 
SÃ¼dran Fjordwasser zur MÃ¼ndun nach Osten strÃ¶m (KOCH 1945). Das fÃ¼hr da- 
zu, daÂ die meisten aus der westlichen Fjordregion stammenden Eisberge entlang der 
SÃ¼dkÃ¼s nach Osten treiben. Nach KOCH (1945) wird ein Teil der Eisberge im Be- 
reich der FjordmÃ¼ndun wieder in die entlang der NordkÃ¼st gehende StrÃ¶mun 
aufgenommen und erneut nach Westen transportiert. Dieses System der OberflÃ¤ 
chenstrÃ¶mun ist saisonal und auf die Sommermonate Juli bis Anfang Oktober be- 
schrÃ¤nk (HJORT & FUNDER 1974, KOCH 1945). Der Sedimenteintrag durch trei- 
bende Eisberge vollzieht sich Ã¼berwiegen im Sommer (BOULTON 1986). Die rest- 
liche Zeit des Jahres ist der Fjord zugefroren. Das Wintereis verhindert das Driften 
der Eisberge (HIGGINS 1988). Diese brauchen daher sehr lange bis sie vom Glet- 
scher aus die FjordmÃ¼ndun erreichen. Dies erklÃ¤rt warum die IRD-Gehalte der 
OberflÃ¤chensediment zur MÃ¼ndun hin deutlich abnehmen und auf den Stationen 
PS1944-1 und PS1943-1 nur noch bei 4,65 % bzw. 1,37 % liegen. 

4.5. Zusammenfassung 

Der Sedimenteintrag in Scoresby Sund und Hall Bredning wird vor allem vom Glet- 
schereis bestimmt. Er erfolgt Ã¼berwiegen im Sommer, wenn der Fjord frei von 
Wintereis ist und die zahlreichen von den Gletschern freigesetzten Eisberge unbe- 
hindert driften kÃ¶nnen 



Das durch treibende Eisberge gebildete Sediment ist ein Paratill. Je nachdem, ob ein 
Teil des Sediments resuspendiert und abtransportiert wurde, oder durch 
Ausflockung suspendierten Materials das durch Eis herantransportierte Sediment 
modifiziert wurde, liegt der Paratill als residuales glazialmarines Sediment oder 
angereichertes glazialmarines Sediment vor. 

Sedimentumlagerung erfolgt vor allem durch schrammende Eisberge in den flachen 
Teilen des Scoresby Sundes und der Hall Bredning. 

Das Sediment hat prinzipiell zwei Liefergebiete. Basaltische GesteinsbruchstÃ¼ck 
kommen vom Geikie Plateau und sind in der SÃ¼dhÃ¤lf und im SÃ¼dwestar des 
Scoresby Sundes eine mengenmbÃŸi sehr wichtige Komponente. Quarz und die nicht- 
basaltischen GesteinsbruchstÃ¼ck kommen aus dem Norden und Westen und dominie- 
ren im Norden des Scoresby Sundes und in der Hall Bredning. 

Der Wasseraustausch mit dem offenen Meer ist vollstÃ¤ndig Am Fjordboden herr- 
schen normalmarine Bedingungen und ein oxisches Milieu. Marines Benthos ist 
Ã¼beral vorhanden, wenn auch oft nicht in groÃŸe Dichte. Eisschrammung beeinfluÃŸ 
direkt das Benthos. Meereisbedeckung steuert die PrimÃ¤rproduktio im OberflÃ¤ 
chenwasser und damit letztlich auch das NÃ¤hrstoffangebo fÃ¼ die benthischen Orga- 
nismen. 



ILE SAUERSTOFF- UND KOHLENSTOFFISOTOPE UND 
IHR ZUSAMMENHANG MIT K L I M A V E ~ N D E R U N G  UND PRO- 
DUKTIVITAT 

Die VerÃ¤nderun der Ausdehnung kontinentaler Eiskappen im Wechsel der Glaziale 
und Interglaziale fÃ¼hr zu einer VerÃ¤nderun der Sauerstoffisotopen-Zusammenset- 
zung des Meerwassers. Auch das VerhÃ¤ltni der stabilen Kohlenstoffisotope verÃ¤n 
dert sich im Wechsel von Kalt- und Warmzeiten. Ausschlaggebend dafÃ¼ ist die 
Menge des Kohlenstoffs, der an Land und in den Schelfsedimenten in Form von 
Biomasse gebunden ist (SHACKLETON 1977, 1987, BROECKER 1982). Die klima- 
tischen Bedingungen steuern also das Isotopenangebot. Das VerhÃ¤ltni der Sauer- 
stoff- bzw. Kohlenstoffisotope in den karbonatischen Hartteilen planktischer und 
benthischer Foraminiferen spiegelt zum Teil diese VerÃ¤nderun der Isotopenver- 
hÃ¤ltniss im Meerwasser wider. Ein weiterer Prozess, der die Isotopenzusammen- 
setzung beim Einbau in die kalkigen Hartteile der Organismen Ã¤ndert ist Fraktio- 
nierung. Die Fraktionierung fÃ¼ die Sauerstoffisotope ist dabei temperaturabhÃ¤ngig 
Ungleichgewichtseffekte (z.B. Vital-Effekt) spielen Ãœberwiegen bei der Frak- 
tionierung der Kohlenstoffisotope , zum Teil aber auch der Sauerstoffisotope, eine 
Rolle. 

An Plankton und Benthos gemessene Isotopenwerte sind miteinander nicht direkt 
vergleichbar, auch nicht die Werte, die an verschiedenen Arten der jeweiligen 
Gruppe gemessen wurden (DUPLESSY et al. 1970). Die fÃ¼ diese Arbeit durchge- 
fÃ¼hrte Isotopenmessungen an der benthischen Foraminifere Cassiduluna teretis im 
Fjord und an der planktischen Foraminifere Neogloboquadrina pachyderma (sin.) 
auf dem Schelf erfolgte an Material aus zwei sehr unterschiedlichen Sedimentations- 
milieus. Es ist daher notwendig, sie strikt getrennt zu diskutieren. 

Der Ãœbergan vom letzten Glazial zum HolozÃ¤n also von Stadium 2 zu Stadium 1, 
erfolgte zweiphasig (FAIRBANKS 1989, JANSEN & VEUM 1990). Die erste Phase 
starker ErwÃ¤rmun lag zwischen etwa 13.000- 11.000 Jahre vor heute (Termination 
IA), die zweite Phase um 10.000 Jahre vor heute (Termination 1B) (KENNETT 
1990). Zwischen den beiden Phasen lag die JÃ¼nger Dryas-Zeit, eine kurze, kalte 
Episode, in der fast wieder glazialzeitliche Bedingungen erreicht wurden. Diese 
Kaltphase hatte EinfluÃ auf die ganze NordhemisphÃ¤r (KENNETT 1990) und wurde 
durch starke VerÃ¤nderunge der Ozeanographie im Nordatlantik verursacht 
(RUDDIMAN 1987, BROECKER 1988, BROECKER & DENTON 1989). 

5.1. Isotopenuntersuchungen an benthischen Foraminiferen im Fjord 

Nach SHACKLETON (1987) und DUPLESSY (1978) ist der Wechsel von Stadium 2 
zu Stadium 1 mit einer VerÃ¤nderun der 8180-Werte benthischer Foraminiferen von 
etwa 1,6 %o verbunden. Die beiden Kerne PS1727-1 und PS1941-3, die bis zur Basis 
Isotopenmessungen zulieÃŸe (Abb. 26), zeigen nur relativ geringe Schwankungen 



der Werte. Bei Kern PS1727-1 liegen der 6180-Wert an der Kernbasis und der am 
Kerntop lediglich um 0.4 %o auseinander. Es ist kein deutlicher Wechsel zwischen 
schweren und leichteren 6180-Werten zu erkennen. ^C-Messungen unterstÃ¼tze die 
Annahme, daÂ die Organismenhartteile unter den warmzeitlichen Bedingungen des 
HolozÃ¤ gebildet wurden. 

An der Kembasis von PS1941-3 und in etwa 200 cm Tiefe bei Kern PS1728-1 (Abb. 
26) wurden relativ leichte 6180-Werte gemessen, die weiter oben im Kern zu 
schwereren Werten Ãœbergehen In diesem Bereich kann man sich den Ãœbergan von 
der JÃ¼ngere Dryas zur Warrnphase des PrÃ¤boreal/Borea vorstellen. Das Aufbre- 
chen des den Fjord bedeckenden Meereises und der einsetzende schnelle EisrÃ¼ckzu 
der Gletscher aus den schmalen Fjorden der westlichen Fjordregion am Ende der 
JÃ¼ngere Dryas (FUNDER 1978a) fÃ¼hrt zu einem Schmelzwasser-"Event". Der 
groÃŸ SÃ¼ÃŸwassereintr verschob das Sauerstoffisotopen-Verhgltnis zu leichten Wer- 
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Abb. 26:VerhÃ¤ltniss stabiler Sauerstoffisotope an der benthischen Foraminifere 
C. teretis gegen die Kernteufe aufgetragen; die Kerne stammen aus den westli- 
chen Teilen von Scoresby Sund und Hall Bredning. Altersangaben (*)bei PS1727 
und PSI728 sind "k-~t ter  . 



ten. Im weiteren Verlauf, bei nachlassendem SchmelzwasserzufluÃŸ pendelte sich 
6180 dann wieder bei etwas schwereren Werten ein (Abb. 26). FÃ¼ PS1728-1 gibt es 
aus 180 cm Kerntiefe ein ^C-Alter an benthischen Foraminiferen von 10210k180 
J . v . ~ . ,  was etwa mit dem Ende der JÃ¼ngere Dryas gleichzusetzen ist. Ein voran- 
gehendes Schmelzwasser-"Ereignis" ist daher nicht unwahrscheinlich. 

Auf ARK-VII/3b an den Stationen PS1 941, PS 1942 und PS 1944 genommene Was- 
serproben zeigen durch ihr 8180  bis etwa 200 m Tiefe den EinfluÃ von Schmelz- 
wasser an (HUBBERTEN, pers. Mit. 1991). In einer Phase starken Abschmelzens wie 
am Ende der JÃ¼ngere Dryas ist anzunehmen, daÂ der Schmelzwassereffekt auch die 
Sauerstoffisotopen-Zusammensetzung am Fjordboden beeinfluÃŸ hat. 

Im Kern PS 1941 -3 deuten einige durch mehrere Messungen belegte S^O-Schwan- 
kungen zwischen 70-270 cm Kemtiefe mÃ¶glich geringe Klimaschwankungen an, die 
jedoch anhand der Lithologie nicht verifiziert werden kÃ¶nnen 
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Abb. 27:VerhÃ¤ltniss stabiler Kohlenstoffisotope an der benthischen Foraminifere C. 
teretis gegen die Kernteufe aufgetragen; die Kerne stammen aus den westlichen Tei- 
len von Scoresby Sund und Hall Bredning. Altersangaben (*) bei PS1727 und PS1728 
sind l4 C-Alter. 



Die oberen 50-60 cm in Kern PS1727-1 und PS1713-2 zeigen zum Top hin etwas 
leichtere 6180-Werte (Abb. 26). Eine geringe ErwÃ¤rmun des Bodenwassers ist 
hierfÃ¼ eine mÃ¶glich ErklÃ¤mng 

Die Kernbereiche von PS1941-3 (Kernbasis) und PS1728-1 (200 cm Tiefe) die 
5180-Variationen aufweisen, zeigen fÃ¼ die &^C-Werte keinen Wechsel (Abb. 27). 
Es hat sich an der marinen und terrestrischen biogenen ProduktivitÃ¤ zu der Zeit also 
nichts geÃ¤ndert Das bestÃ¤rk die Annahme, daÂ es sich bei den VerÃ¤nderunge des 
6180 um einen Schmelzwassereffekt handelt. 

HALD & VORREN (1987) berichten vom Schelf vor Tromsg, daÂ sich auch dort am 
Ãœbergan Glazial-Postglazial ein durch starken Schmelzwassereintrag verursachter 
Shift zu leichten 6180-Werten zu beobachten ist, ohne das gleichzeitig die 5^C- 
Werte schwerer werden. 

5.2. Isotopenuntersuchungen a n  planktischen Foraminiferen auf dem 
Schelf vor der  FjordmÃ¼ndun 

Die 8180-Werte im oberen Teil der Kerne PS1943-1 und PS1722-1 entsprechen 
denen des Kerns PS1 918-2 (OstgrÃ¶nland-Schel bei 75O0,01 'N 12O28,06'W) 
(HUBBERTEN, pers. Mit. 1991). Sie liegen bei etwas Ã¼be 3 960. Gegen die Tiefe 
variieren bei Kern PS1722-1 die Werte nur um insgesamt 0,6 %o, wobei von der 
Basis zum Kemtop der Trend zu leichteren 8180-Werten besteht (Abb. 28). Es ist 
also wie schon bei den Fjordkemen (Kap. 5.1.) kein Wechsel zu deutlich schwereren 
5180-Werten zu erkennen. Es kann sich beim gesamten Kern daher um holozÃ¤ne 
Sediment handeln. Wie in Kapitel 7.1. beschrieben, weist Kern PS 1722- 1 in einer 
Tiefe von 200-250 cm einen deutlichen Komponentenwechsel auf. Nimmt man an, 
daÂ der Komponentenwechsel im Fjord und auf dem Schelf gleichzeitig erfolgt ist, 
muÃ das um etwa 10000 J.v.h. stattgefunden haben. Dieser Wechsel wird mit der 
VerÃ¤nderun der Sedimentationsbedingungen am Ende der JÃ¼ngere Dryas erklÃ¤r 
(Kap. 8.). Die 6180-Werte deuten im Gegensatz zu den Fjordkemen kein Schmelz- 
wassereffekt an. Dies kann zum Beispiel dadurch erklÃ¤r werden, daÂ sich das aus 
dem Scoresby Sund austretende Schmelzwasser sehr schnell mit dem Wasser des 
OstgrÃ¶nlandstrom vermischt. Die im OberflÃ¤chenwasse auf ARK-VIIl3b gemes- 
senen Temperaturen und SalinitÃ¤te entsprechen nach SWIFT (1986) denen des fÃ¼ 
den OstgrÃ¶nlandstro typischen polaren Wassers. Ein besonderer hydrographischer 
EinfluÃ des Scoresby Sundes auf das Wasser im KÃ¼stenbereic ist im Moment nicht 
feststellbar. 

DaÂ der Schmelzwasserpuls des Scoresby Sundes nicht in der Isotopenzusammen- 
setzung der planktischen Foraminiferen nachweisbar ist kann allerdings auch daran 
liegen, daÂ durch die Transportkraft des OstgrÃ¶nlandstrom vor der FjordmÃ¼ndun 
vorwiegend solche planktischen Foraminiferen sedimentiert werden, die von weiter 



nÃ¶rdlic mit der OberflÃ¤chenstrÃ¶mu herantransportiert werden, also von auÃŸer 
halb des EinfluÃŸbereich des Scoresby Sundes. 

PS1 722-1 I1 943-1 

8 '*o (PDB) 

Abb. 28: VerhÃ¤ltniss stabiler Sauerstoff- Abb. 29: VerhÃ¤ltniss stabiler Kohlenstoff- 
isotope an der planktischen Foraminifere isotope an der planktischen Foraminifere 
N. pachyderma gegen die Kernteufe auf- N. pachyderma gegen die Kernteufe auf- 
getragen; die Kerne stammen aus einer getragen; die Kerne stammen aus einer 
Position Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndung Position Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndung 

Die 6180-Werte zeigen also keinen Schmelzwassereffekt. Da auch die &^C-Werte 
(Abb. 29) mit Variationen von lediglich 0,5 %o wenig VerÃ¤nderun zeigen und 
6180- und 6 ^ C - ~ u r v e  sehr gleichfÃ¶rmi verlaufen, ist anzunehmen, daÂ sich im 
dortigen hydrographischen Milieu mit der Zeit praktisch kaum etwas verÃ¤nder hat. 
KELLOGG (1978) beschreibt fÃ¼ die westliche und zentrale Norwegisch-Gronliin- 
dische See das Vordringen subpolaren Wassers und damit den Beginn des HolozÃ¤n 
Danach gelangt subpolares Wasser um 13.000 Jahre vor heute bis 65ON, um 12.000 
Jahre vor heute bis 68ON und um 8.000 Jahre vor heute bis 71Â°N 



Der Ubergang von Stadium 2 zu Stadium 1 ist ein episodischer RÃ¼ckzu des polaren 
Wassers und damit der Polarfront nach Nordwesten, die JÃ¼nger Dryas stellt dabei 
einen erneuten kurzzeitigen VorstoÃ der arktischen Polarfront nach SÃ¼doste dar 
(RUDDIMAN & MCINTYRE 1973). Die Polarfront hat sich nach Ende der JÃ¼ngere 
Dryas weiter nach Nordwesten verlagert und verlÃ¤uf nun parallel und mit einiger 
Distanz zur OstkÃ¼st GrÃ¶nland (RUDDIMAN & MCINTYRE 1973, JOHANNESEN 
1986, BROECKER et al. 1988). Station PS1943-lPS1722-1 hat mit etwa 25 km 
Distanz zur KÃ¼st daher bis heute immer im Bereich des polaren Wassers gelegen, 
ist also auch nie in den EinfluÃŸbereic einer Wasserrnasse anderer Temperatur und 
SalinitÃ¤ gelangt. 



6. DISKUSSION UND INTERPRETATION DER SEDIMENTFA- 
ZIES 

6.1. Faziestypen 

Die beim Ã¶ffne der Kerne dem ersten Anschein nach sehr gleichfÃ¶rmige Sedi- 
mente lassen sich anhand der lÃ¼ckenlo angefertigten Radiographien in deutlich un- 
terschiedliche Sedimenttypen untergliedern. Biogene und abiogene Sedimentstruk- 
turen, die Einbeziehung der Ergebnisse der Komponentenanalyse (Kap. 3.2.10.) und 
die statistischen KomgrÃ¶ÃŸenparamet (Kap. 3.2.7.) lassen eine Unterteilung in fÃ¼n 
Sedimentfazies zu (MARIENFELD 1990). 

Der grÃ¶ÃŸ Teil der Sedimente ist homogen. Es treten aber auch mehr oder weniger 
deutlich geschichtete, zum Teil auch fein laminierte Sedimentbereiche auf. Die 
homogenen Kernabschnitte weisen stark wechselnde IRD-Gehalte auf. In den lami- 
nierten Bereichen ist praktisch kein IRD zu finden, wohl aber in den mehr oder we- 
niger deutlich geschichteten Kernbereichen. Lokal, auf wenige Millimeter bis Zenti- 
meter mÃ¤chtig Kernabschnitte begrenzt und unregelmiiÃŸi Ã¼be die Kerntiefen ver- 
teilt, sind Kies-IGrobsandanreicherungen in Form von Lagen oder Linsen zu beob- 
achten. Die AbschÃ¤tzun der KorngrÃ¶Ã des IRD ergibt ein weiteres Kriterium zur 
Untergliederung der Sedimente. Festzustellen ist, daÂ in kiesreichen Kernabschnitten 
tendenziell auch eher grobkÃ¶rnige Kies vorkommt. Der in den geschichteten Kern- 
bereichen vorhandene Kies ist allgemein von geringerer KorngrÃ¶ÃŸ 

In fast allen Kernen sind biogene Sedimentstrukturen zu finden. Bioturbationsge- 
fÃ¼g sind abgesehen von PS1722-1 und PS1943-1 auf bestimmte Kernabschnitte 
begrenzt und treten im allgemeinen eher in kiesÃ¤rmere Sedimenten auf. Die Bio- 
turbation ist meist von nur schwacher bis mittlerer IntensitÃ¤t Als biogene Spuren- 
typen sind Planolites und Chondrites (BROMLEY 1990, EKDALE et al. 1984; FREY & 
HOWARD 1972) vorhanden (Abb.: 35, 36). Beide Typen kommen Ã¼berwiegen ge- 
meinsam vor. Bei hÃ¶here Bioturbationsgrad tritt Chondrites mengenmÃ¤ÃŸ ge- 
genÃ¼be Planolites hervor. In Kern PS1943-1 ist die von WESTALL (im Druck) und 
BROMLEY & EKDALE (1984) als typisch beschriebene Abfolge der Bioturba- 
tionstypen erkennbar. Planolites ist verstÃ¤rk in den oxidierten OberflÃ¤chensedimen 
ten, wÃ¤hren Chondrites erst in den anoxischen Sedimenten zahlreich wird. Im unte- 
ren Teil der bioturbaten Kernabschnitte ist in einigen Kernen ein Teil der Bauten in 
der von WERNER (1985) als charakteristische beschriebenen Weise pyritisiert . 

Pyrit wird gebildet, wenn durch den Zerfall organischer Substanz in den Bauten ein 
reduzierendes Mikromilieu entsteht. ZunÃ¤chs bilden sich isolierte Pyritkristalle, in 
einem spÃ¤tere Stadium kÃ¶nne Bauten, wie in den basalen Teilen von Kern PS1722- 
1 zu sehen, vollstÃ¤ndi pyritisiert sein (THOMSEN & VORREN 1984). Die pyritisier- 
ten Bauten in den untersuchten Sedimenten sind ausschlieÃŸlic vom Chondrites-Typ 
(Abb. 37). In Kern PS1722-1 sind die pyritisierten Bauten in grÃ¶ÃŸer Kernberei- 



chen zu finden und treten auch in deutlich grÃ¶ÃŸer HÃ¤ufigkei auf, als in den 
Kernen direkt aus dem Scoresby Sund. Diese Konzentration ist durch die 
HomogenitÃ¤ und FeinkÃ¶rnigkei zu erklÃ¤ren 

6.1.1. Fazies 1: Kiesreiches, homogenes glazialmarines Sediment 

Die Sedimente sind homogen und ungeschichtet (Abb. 30). BioturbationsgefÃ¼g sind 
selten und nur von geringer Dichte. Die HÃ¤ufigkei bzw. Dichte von Organismen- 
bauten kann allerdings auch die Sedimentationsrate widerspiegeln (FREY 1978). Wie 
noch in Kapitel 6.2. zu sehen sein wird, sind Bioturbationsstrukturen auf bestimmte 
Kernabschnitte beschrÃ¤nkt Es konnten lediglich Bauten vom Chondrites- und Plano- 
lites-Typ unterschieden werden. Vereinzelt sind die Chondrites-Bauten pyritisiert. 
Das Sediment wird dominant von terrigenem Material aufgebaut, der Fossilgehalt ist 
allgemein Ã¤uÃŸer gering. Dabei ist der Fossilanteil auch davon abhÃ¤ngig aus wel- 
chem Teil des Scoresby Sundes und der Hall Bredning das Material kommt (Kap. 
3.2.10.). 

Silt und Ton sind die dominierenden Kornfraktionen, trotzdem schwankt der Mit- 
telwert (Mean) zwischen 4,4-8,5 <Â£> Sand und Kies haben insgesamt hohe, jedoch 
stark wechselnde Anteile. Im allgemeinen ist der Kies kantig, was auf einen hohen 
Prozentsatz von auf dem Eis transportiertem Material (Kap. 4.1.) schlieÃŸe lÃ¤Ã 
(DOWDESWELL 1986). Seine GrÃ¶Ã variiert zwischen 2 mm und 6-8 cm, wobei 
grÃ¶ber Kiese Ãœberwiegen Die Sortierung der Sedimente ist sehr schlecht (Sorting 
2,5-4 <&). 

Fazies 1 ist in Scoresby Sund und Hall Bredning die eindeutig dominierende Sedi- 
mentfazies. Sie entspricht auch den rezenten Sedimentationsbedingungen. Gebildet 
wird das Sediment bei kontinuierlich starker Sedimentation durch unbehindert trei- 
bende Eisberge (POWELL 1981). Ein GroÃŸtei des basal am Eis angefrorenes Sedi- 
ments (IRD) schmilzt schon im Fjord aus (DOWDESWELL & DOWDESWELL 1989). 
Zum Beispiel Schrammung durch Eisberge resuspendiert lokal einen Teil der Fein- 
fraktion und lagert das Material um (VORREN et al. 1983). Bodennahe StrÃ¶mun hat 
offenbar keinen groÃŸe EinfluÃŸ da auch innerhalb der Feinfraktion keine Sortie- 
rung erkennbar ist. Endo- und Epibenthos sind wahrscheinlich wegen KorngrÃ¶ÃŸe 
verteilung und Sedimentationsrate selten. 

6.1.2. Fazies 2: Kiesarmes, homogenes glazialmarines Sediment 

Auch die Sedimente der Fazies 2 sind homogen und ungeschichtet (Abb. 31). Meist 
sind die Sedimente nur schwach bis mittel, in einigen Kernen (PS1722-1, PS1943-1) 
oder Kernabschnitten aber auch mittel bis stark bioturbat. Planolites und Chondrites 
sind die einzigen beobachteten Bautentypen. Pyritisierung von Bauten ist stellenweise 
sehr ausgeprÃ¤gt Besonders in Kern PS1722-1 (Kap. 7.1.) ist in1 unteren Kern- 
abschnitt ein wesentlicher Teil der Chundrites-Bauten pyritisiert. 



Abb. 30: Fazies 1 Abb. 31 : Fazies 2 

Abb. 32: Fazies 3 

Abb. 33: Fazies 4 

Abb. 30-33: Positive von Radiographien. Abb. 30: homogenes Sediment mit viel IRD (Fazies 1); 
Abb. 31 : homogenes Sediment mit mittel bis wenig IRD (Fazies 2); Abb. 32: grobkÃ¶rnig Lagen1 
Linsen (Fazies 3); Abb. 33: feinlaminiertes Sediment (Fazies 4). 



Abb. 34: Fazies 5 Abb. 35: Chondrites-Bauten 

Abb. 36: PIano1i:es-Bauten Abb. 37: Pyritisierie Bauten 

Abb. 34-37: Positive von Radiographien. Abb. 34: geschichtetes Sediment mit IRD (Fazies 5 ) ;  
Abb. 35:  Chondrites-Bauten in Sediment der Fazies 2; Abb. 36:  Planoiites-Bauten in Sediment 
der Fazies 2; Abb. 37: pyritisierte Chondrites-Bauten in Sediment der Fazies 2. 



Terrigene Komponenten sind wie auch bei Fazies 1 die dominierenden Bestandteile 
des Sediments. Mikrofossilien haben insgesamt nur einen geringen Anteil, der aber 
lokal deutlich variiert (Kap. 3.2.10.). Fazies 2 ist die zweithÃ¤ufigst Sedimentfazies 
in Scoresby Sund und Hall Bredning. Die ÃœbergÃ¤n zur Fazies 1 sind im allgemei- 
nen unscharf, die UbergÃ¤ng zu den Fazies 3, 4 und 5 meist sehr deutlich. 

Mittelwerte von 4,5-8,5 <3? zeigen, daÂ Silt und Ton die bestimmenden Korn- 
fraktionen sind. Sand- und Kiesanteil variieren erheblich. I1n Vergleich zu den Sedi- 
menten der Fazies 1 (Kap. 6.1.1 .) ist der Kiesgehalt wesentlich geringer. Auch bei 
Fazies 2 sind die Kiese Ã¼berwiegen kantig, erreichen aber nur GrÃ¶Â§ von etwa 2 
mm bis 3-4 cm. Die Sortierung der Sedimente unterscheidet sich mit einem Sor- 
tierungswert von 2,3-3,5 <3E> nur unwesentlich von Fazies 1. 

Das Sediment wird vorwiegend durch kontinuierliche Sedimentation durch unge- 
hindert treibender Eisberge gebildet (POWELL 1981). Der Eintrag von grÃ¶bere 
IRD ist allerdings geringer als bei Fazies 1. Der Anteil an Silt und Ton, also solchen 
Materials, das in Suspension transportiert werden kann, ist grÃ¶Â§ als bei Sedi- 
mentfazies I .  Kern PS1722-1, der vollstÃ¤ndi der Fazies 2 angehÃ¶rt besteht wohl 
grÃ¶Â§tentei aus in Suspension transportiertem Sediment. Bodennahe StrÃ¶mun hatte 
offensichtlich bei der Sedimentbildung kaum EinfluÃŸ da in der Feinfraktion des 
Sediments keine Sortierung erkennbar ist. 

6.1.3. Fazies 3: Grobktirniges glazialmarines "Event"-Sediment 

Etwa 1-3 cm dicke Lagen oder Linsen aus Grobsand und Kies bilden die Fazies 3 
(Abb. 32). Die Kiese sind meist kantig und kleiner als 1 cm im Durchmesser. Der 
Anteil von auf Gletschereis transportiertem Material ist also hoch (DOWDESWELL & 
DOWDESWELL 1989). Eine bevorzugte Orientierung der Kiese ist nicht zu erken- 
nen. 

Die grobkÃ¶rnige Sedimentlagen bestehen ausschlieÃŸlic aus terrigenem Material. 

Fazies 3 ist immer in die homogenen Sedimente der Fazies 1 und 2 eingeschaltet. Die 
Abgrenzung zum umgebenden Sediment ist allgemein sehr deutlich. 

Die Sand-IKieslagen der Fazies 3 sind das Ergebnis von Sedimentationsereignissen. 
Auf treibenden Eisbergen wird durch Abschmelzen mit der Zeit an der OberflÃ¤ch 
Sediment konzentriert. Dreht sich ein Eisberg, wird auf engem Raum innerhalb kur- 
zer Zeit relativ viel Sediment freigegeben (VORREN et al. 1983, POWELL 1981). Es 
ist unwahrscheinlich, daÂ Fazies 3 durch Resedimentation oder Rutschung entstanden 
ist, da in den grobkÃ¶rnige Lagen keine Ton- oder Siltfetzen enthalten sind und die 
Kiese keine bevorzugte Orientierung aufweisen, wie es nach EYLES & MIALL 
(1984) bei derartiger Genese typisch wÃ¤r . 



6.1.4. Fazies 4: Laminiertes glazialmarines Sediment 

Fein laminierte Sedimente (Abb. 33) treten in den bearbeiteten Kernen insgesamt 
selten auf. Die Laminae haben MÃ¤chtigkeite im Submillimeter- bis Zentimeter- 
Bereich. BioturbationsgefÃ¼g sind sehr selten und betreffen hÃ¶chsten die oberen 10 
cm der laminierten Kemabschnitte. Die laminierten Sedimente selbst bestehen fast 
ausschlieÃŸlic aus terrigenen Komponenten. Die wenigen Mikrofossilien treten im 
wesentlichen in den leicht bioturbaten Bereichen am Top der laminierten Kernab- 
schnitte auf. Es ist davon auszugehen, daÂ die Bioturbation erst nach dem Fazies- 
wechsel stattfand und dadurch die Mikrofossilien in die laminierten Bereiche einge- 
schleppt wurden. Pyritisierte GÃ¤ng sind selten und nur vereinzelt in den schwach 
bioturbaten Bereichen zu finden. 

Zwei Subtypen laminierter Sedimente sind unterscheidbar. Einmal sind es Abschnitte 
aus Mittelsand bis Grobsilt mit einem Mittelwert von 3-5 <E>. Der andere Typ besteht 
aus Feinsilt bis Ton und hat Mittelwerte von 73-9,5 <E>. Wegen der vereinzelt ein- 
geschalteten Sandlagen oder der vereinzelten Kiese ist die Sortierung dennoch 
schlecht bis sehr schlecht (im Mittel 1,9 <E> bzw. 2,8 @). Der grobkÃ¶rniger Typ la- 
minierter Sedimente Ã¼berlager meist den feinkÃ¶rnigere Typ. 

Top- und Basisgrenze der laminierten Kemabschnitte sind deutlich oder durch Bio- 
turbation nur leicht verwischt. Die vertikale Erstreckung der laminierten Sedimente 
liegt zwischen wenigen Zentimetern und etwa 80 cm. 

Laminierte Sedimente nahezu ohne IRD kÃ¶nne sich nur bilden, wenn das Driften 
der IRD transportierenden Eisberge verhindert wird. Eine ErklÃ¤run ist, daÂ der 
Fjord bei der Bildung dieser Sedimente Ã¼be lÃ¤nger Zeit zugefroren war (VORREN 
et al. 1983, HIGGINS 1988). Eine Meereisdecke stabilisiert die Gletscherfronten und 
reduziert die Kalbungsraten und die Eisbergdrift (DOWDESWELL 1989). Die Sedi- 
mente werden dann in ruhigem Milieu aus Suspension in Zwischenstrom oder Un- 
terstrom abgelagert. Eine Meereisdecke verringert darÃ¼be hinaus die biogene Pro- 
duktion im OberflÃ¤chenwasse (SAKSHAUG & HOLM-HANSEN 1984) und damit 
auch das AusmaÃ benthischen Lebens. 

6.1.5. Fazies 5: Geschichtetes glazialmarines Sediment 

Fazies 5 wird von Sedimenten gebildet, die im Millimeter- bis Zentimeterbereich 
geschichtet sind (Abb. 34). Die Schichtung ist deutlich, manchmal aber auch nur un- 
deutlich entwickelt. In den geschichteten Kernabschnitten ist kein Bioturbations- 
gefÃ¼g erkennbar. Das Sediment setzt sich fast ausschlieÃŸlic aus terrigenen Kompo- 
nenten zusammen. Mikrofossilien sind extrem selten, zum Teil fehlen sie ganz. 

Das Sediment wird bei einem Mittelwert zwischen 5,5-8,5 Ã‡t von Silt und Ton 
dominiert. Der mÃ¤ÃŸ hÃ¤ufi enthaltene Kies ist meist kantig und hat Korndurch- 



messer von im allgemeinen weniger als 1 Cm. Mit einem Sortierungswert von 3-33 
<t> weist der Sedimenttyp eine sehr schlechte Sortierung auf. 

Geschichtete Kemabschnitte haben eine MÃ¤chtigkei von wenigen Zentimetern bis zu 
etwa 50 Cm. Treten Sedimente der Fazies 5 zusammen mit Sedimenten der Fazies 4 
auf, unterlagern sie diese. Der Ãœbergan zu Fazies 4 ist dabei deutlich, der 
Ãœbergan zu den anderen Fazies eher unscharf. 

Fazies 5 stellt den Ãœbergan von den homogenen Sedimenten der Fazies l und 2 zu 
den laminierten der Fazies 4 dar. Es gelangt zwar relativ viel IRD in das Sediment, 
der Sedimenteintrag durch Eisberge ist aber offensichtlich nicht kontinuierlich. 

6.2. Verteilung der Sedimentfazies 

Von allen Kernen wurden mit den unterschiedenen 5 Sedimentfazies Fazieslogs 
erstellt (Abb. 38-40). Klar zu erkennen ist die Dominanz der homogenen, an IRD 
reichen Sedimente der Fazies 1. Sie ist in allen Kernen am Top zu finden, entspricht 
also den rezenten Sedimentationsbedingungen im Fjord, die durch Sedimenteintrag 
von Eisbergen bestimmt werden (POWELL 1981). Station PS 1943- 1 ist die einzige 
Ausnahme. Dort tritt Fazies 2 am Kemtop auf. 

GrobkÃ¶rnig Sedimentlagen der Fazies 3 sind als "Event"-Sediment (PFIRMAN et al. 
1990, POWELL 1981, VORREN et al. 1983) unregelmÃ¤ÃŸ in die homogenen Sedi- 
mente der Fazies 1 und 2 eingeschaltet. Sie sind zwischen den Kernen nicht korre- 
lierbar. Ihr Auftreten ist auch nicht an einen bestimmten Fjordteil gebunden. 

Die Fazies 1-3 charakterisieren die Sedimentation im "offenen" Fjord. Der grÃ¶ÃŸ 
Teil des Sediments wird durch unbehindert treibende Eisberge in den Fjord einge- 
tragen (MARIENFELD 1990). 

Die laminierten oder geschichteten Sedimente der Fazies 4 bzw. 5 sind Ã¼berwiegen 
in den tieferen Kemabschnitten zu finden. Treten sie kombiniert auf, Ã¼berlager die 
laminierten Sedimente die geschichteten. Die Sedimentfazies 4 und 5 kommen vor al- 
lem in den Kernen der tieferen Teile von Scoresby Sund und Hall Bredning vor und 
sind, gestÃ¼tz durch andere sedimentologische Parameter, Ã¼be die ganze Ost-West 
Erstreckung des Scoresby Sundes bis hinein in die Hall Bredning korrelierbar (Kap. 
7.3.). 

Die Laminite der Fazies 4 reprÃ¤sentiere die Sedimentation in einem von Meereis 
bedecktem Fjord (VORREN et al. 1983, POWELL 1981, MARIENFELD 1990). Meer- 
eisbedeckung behindert das Kalben und Driften von Eisbergen stark (HIGGINS 
1988, DOWDESWELL 1989). Das meiste Sediment lagert sich aus Suspension ab. 
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Abb. 39: Fazieslogs zu den Sedimentkernen. Die Faziesuntergliederung beruht 
auf der Auswertung von Radiographien. In den Kolumnen rechts neben den Logs 
sind KorngrÃ¶Ã des IRD, Art und Verteilung von Spurenfossilien und das Auftreten 
pyritisierter Bauten angegeben. 
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Abb. 40: Fazieslogs zu den Sedimentkernen. Die Faziesuntergliederung beruht auf der Aus- 
wertung von Radiographien. In den Kolumnen rechts neben den Logs sind KorngrÃ¶Ã des IRD, 
Art und Verteiluna von Sourenfossilien und das Auftreten ovritisierter Bauten anae~ehen. 



Alle fÃ¼n Fazies zusammen reprÃ¤sentiere einen Paratill, also ein sowohl durch gla- 
ziale als auch durch marine Prozesse gebildetes Sediment (DOMACK et al. 1980, 
DOMACK 1982). 

Anhand der Fazieslogs ist eine Korrelation der Sedimentkerne der tiefen Bereiche 
von Scoresby Sund und Hall Bredning mÃ¶glic (Abb. 41). Sedimentparameter wie 
magnetische SuszeptibilitÃ¤t Komponentenverteilung, Karbonat-, Core- und Schwefel- 
gehalt stÃ¼tze die Korrelation. Die Obergrenze des zur Korrelation genommenen 
laminierten Kernabschnitts ist an den Kernen PS1728-1 und PS1941-3 mit etwa 
10000 J.v.h. datiert. Bei den anderen Kernen wird fÃ¼ diesen Horizont ein gleiches 
Alter angenommen. 

Abb. 41 : Korrelation der Kerne aus den tiefen Bereichen von Scoresby Sund und Hall Bredning. 
Die mit einem Stern (*) markierten Altersangaben sindI4 C-Alter. Korreliert wird der Top des larni- 
nierten Horizonts, der der JÃ¼ngere Dryas zugeordnet wird. Die Kerne sind von links nach rechts 
in ihrer West-/Ost-Verteilung im Fjord angeordnet. 



7. SEDIMENTATIONSENTWICKLUNG UNTERSCHIEDLICHER 
SEDIMENTATIONSRAUME 

Nachdem die Untersuchung der OberflÃ¤chensediment gezeigt hat, welcher Art die 
Sedimentation unter den heutigen klimatischen Bedingungen ist, soll nun die Dis- 
kussion der Untersuchungsergebnisse der Kerne verdeutlichen, wie sich im Laufe 
der Zeit das Sedimentationsmilieu d.h. die klimatischen Bedingungen verÃ¤nder 
haben. 

Innerhalb des Fjordes, auf dem Schelf vor der Fjordmiindung und in der Ã¼be den 
Schelf verlaufenden Rinne lassen sich vier Sedimentationsmilieus unterscheiden. Am 
Beispiel von Kernen, die typisch fÃ¼ die vier Milieus sind, sollen im folgenden die 
Sedimentationsbedingungen charakterisiert werden. 

7.1. Sedimentation auf dem Schelf 

Sedimentation im flachen Schelfbereich 

Kern PS1709-2 stammt von einer Position etwa 50 km Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndung 
An dieser Stelle ist der Schelf 330 m tief. Das Sediment ist verglichen mit den Fjord- 
kernen recht grobkÃ¶rni (Abb. 42). In allen Kerntiefen enthÃ¤l es etwa 40 % Sand 
und Kies. Der Mittelwert ist mit um die 6 <I> daher sehr niedrig. Im Vergleich mit 
dem Sediment vom SÃ¼dran des Scoresby Sundes ist der SiltiTon-Anteil abgereichert 
(Kap. 7.3.). Das kommt auch dadurch zum Ausdruck, daÂ die Kornverteilungskurve 
der Sedimente feingeneigt (fine-skewed) sind. In dieser Beziehung ist das Sediment 
von Kern PS1709-2 dem der Kerne vom Nordrand des Scoresby Sundes Ã¤hnlic 
Z . B .  PS1721-1, PS1716-2, Kap. 7.2.). Bedeutend und fÃ¼ diesen Sedimentations- 
raum typisch, ist der mit der Tiefe schnell abnehmende Wassergehalt im Sediment. 
Schon in geringer Tiefe ist daher die Scherfestigkeit (Abb. 42) deutlich hÃ¶her als in 
den Kernen aus dem Fjord. Wichtig fÃ¼ die Interpretation der Sedimentgenese ist, 
daÂ in allen Kerntiefen benthische und planktische marine Fossilien zu finden sind. 
Der Fossilgehalt ist mit max. 3 % der Fraktion 125-250 pm allerdings sehr niedrig, 
der grÃ¶ÃŸ Teil des Sediments besteht aus terrigenem Material. Die Sedimentzusam- 
mensetzung mit dominant Quarz und nichtbasaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke als 
Komponenten entspricht der der Kerne vom Nordrand des Scoresby Sundes. 

Nach ANDERSON et al. (1980b) lassen die genannten Sedimentparameter eine Klas- 
sifizierung als residuales glazialmarines Sediment zu. Der grÃ¶ÃŸ Teil des Kerns ist 
homogen. Von den in Kapitel 6 unterschiedenen Sedimentfazies dominiert Fazies I .  

Die Sedimentationsbedingungen kÃ¶nne etwa folgendermaÃŸe charakterisiert wer- 
den. Am Ende der Vereisung des Scoresby Sund-Fjordsystems transportieren Eis- 
berge Sediment auf den Schelf. Die Sedimentkomponenten zeigen, daÂ das Her- 
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Abb. 42: Parameter des Kerns PS1709-2. Die Station liegt auf dem Schelf Ã¶stlic der MÃ¼ndun 
des Scoresby Sundes. An dieser Stelle betrÃ¤g die Wassertiefe 330 m. Die Sedimentparameter 
kennzeichnen das Material als residuales glazialmarines Sediment. 
Da es bei der Kerngewinnung an Bord einen Kernverlust von etwas mehr als 10 Cm am Top ge- 
geben hat, wurden zu dieser Darstellung fÃ¼ die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu und die Sedimentkompo- 
nenten die Ergebnisse der OberflÃ¤chenprob hinzugefÃ¼gt 



kunftsgebiet des Sediments vorwiegend im Norden und Westen von Scoresby Sund 
und Hall Bredning liegt. Die starke StrÃ¶mun des kÃ¼stenparallele OstgrÃ¶nland 
Stroms (Kap. 1.2.5.) transportiert einen Teil der Feinfraktion SiltITon ab. Wegen 
der StrÃ¶mun ist an dieser Stelle im HolozÃ¤ die Sedimentationsrate sehr niedrig und 
es kÃ¶nne nur relativ wenig marine benthische Organismen existieren. Dies sind vor 
allem SchwÃ¤mm und bis mehrere Millimeter groÃŸ agglutinierende benthische Fo- 
raminiferen (beobachtet auf der KastengreiferoberflÃ¤che) Das feine Material wird 
zum Teil in Vertiefungen des Schelfs abgelagert, in denen nur geringe StrÃ¶mun 
auftritt (siehe weiter unten). FUNDER (1989) diskutiert die MÃ¶glichkei daÂ in der 
spÃ¤te Weichselzeit (Flakkerhuk Vereisung) ein Talgletscher Scoresby Sund und Hall 
Bredning ausfÃ¼llte der innerhalb des Fjordes schwamm, jedoch auf dem flachen 
Schelf aufgelegen hat. Dies wÃ¤r zwar eine MÃ¶glichkei die stÃ¤rker Kompaktion 
der Schelfsedimente zu erklÃ¤ren dagegen spricht aber der biogene Sedimentanteil 
und die gute Erhaltung der marinen Fossilien. Der Gletscher hat offensichtlich nicht 
bis zur Position der Station PS1709-2 auf den Schelf gereicht. 

Sedimentation in der Ã¼be den Schelf verlaufenden Rinne 

Kern PS1722-1 und der an gleicher Stelle gewonnene kurze Kastengreiferkern 
PS 1943- 1 stammen aus einem ganz besonderen Sedimentationsraum. Die Stationen 
sind etwa 25 km Ã¶stlic der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes in einer tiefen, von der 
MÃ¼ndun ausgehenden Rinne gelegen (Abb. 2). Der umgebende Schelf ist meist um 
die 300 m tief und hat, wie weiter oben im Text angesprochen, bedingt durch den 
OstgrÃ¶nland-Stro eine geringe Sedimentationsrate. Die Rinne ist bei den Stationen 
590 m bzw. 61 1 m tief, stellt also einen Sedimentationsraum mit ganz anderen 
hydrographischen VerhÃ¤ltnisse dar. 

Das in der Rinne akkumulierende Sediment ist nach ANDERSON et al. (1980b) ein 
angereichertes glazialmarines Sediment. In der Rinne herrscht offensichtlich ein sehr 
gleichfÃ¶rmiges ruhiges Sedimentationsmilieu. GroÃŸ Eindringtiefen des PARA- 
SOUND-Sedimentecholotes von um die 25 m geben schon einen ersten Hinweis auf 
sehr gleichmÃ¤ÃŸ feinkÃ¶rnige Material (DAMUTH 1978, 1980). KorngrÃ¶ÃŸ und 
KorngrÃ¶ÃŸenparamet des Sediments zeigen daher kaum Variation (Abb. 43). Silt 
und Ton bauen zu gleichen Teilen das Sediment auf. Sand und Kies haben allgemein 
Anteile von <2 %. Nur am Kemtop (PS1943-1) erreicht die Grobfraktion bis zu 10 
%. Die Andersartigkeit im Vergleich zu den weiter oben im Text und in Kapitel 7.2. 
besprochenen Sedimenttypen kommt bei den KorngrÃ¶ÃŸenparamete deutlich her- 
vor. Die Dominanz der Feinfraktion wird durch einen Mittelwert von 8-8,5 @ ange- 
zeigt und die sehr geringen Grobkornanteile durch eine negative Schiefe. Der im 
Vergleich mit den Fjordsedimenten sehr geringe Kiesanteil, der ein eindeutiger In- 
dikator fÃ¼ Eiseintrag ist, zeigt, daÂ die aus dem Fjord austretenden Eisberge schon 
die Masse ihres Ã¼berwiegen basal angefrorenen Materials (BOULTON 1970) durch 
Abschmelzprozesse verloren haben. Der grÃ¶ÃŸ Teil des durch Eis transportierten 
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Abb. 43: Parameter der Kerne PS1 722-1 und PS1943-1. Die beiden Stationen liegen in der Rinne direkt 
Ã¶stlic der FjordmÃ¼ndung Da bei der Gewinnung von PS 1722-1 der Top des Kerns verloren gegangen ist 
und die oberste Probe aus Sediment bestand, das in den Gewichtskopf des Schwerelotes eingedrungen 
war, sind fÃ¼ die Parameter Fazies, KorngrÃ¶ÃŸ und Komponenten die Ergebnisse des GKG-Kerns 
PS1943-1 hinzugefÃ¼g worden. Die Sedimentparameter kennzeichnen das Sediment als angereichert gla- 
zialmarin. Die Prozentangabe bei den biogenen und terrigenen Komponenten bezieht sich auf ihren Anteil 
in der ausgezÃ¤hlte Sandfraktion 125-250 um. 



grÃ¶bere Materials sedimentiert also schon im Fjord (DOWDESWELL & DOWDES- 
WELL 1989). Durch ruhige Sedimentation und GleichkÃ¶migkei kompaktiert das Se- 
diment im Vergleich zu dem aus den Fjorden sehr gleichmÃ¤ÃŸi Dadurch nimmt der 
Wassergehalt bis zur Kernbasis kontinuierlich ab (Abb. 43). 

Der Sedimentkern weist bei 200-250 cm einen bemerkenswerten Wechsel in der 
Zusammensetzung seiner Grobfraktion auf. Obwohl die Grobfraktion und damit die 
analysierte Fraktion 125-250 [im nur einen iiuÃŸers geringen Anteil am Gesamtse- 
diment hat, sind die feststellbaren VerÃ¤nderunge charakteristisch. Ist im unteren 
Kernabschnitt Glimmer mit 70-80 % der Fraktion die dominante Komponente, 
nimmt im  oberen Kernbereich der Anteil an basaltischen und nichtbasaltischen Ge- 
steinsbruchstÃ¼cke erheblich zu. Der hÃ¶her Anteil an GesteinsbruchstÃ¼cke im Se- 
diment weist darauf hin, daÂ schlechter aufgearbeitetes Material sedimentiert wird, 
was ja auch mit dem bereits erwÃ¤hnte hÃ¶here Grobfraktionsanteil im oberen 
Kemabschnitt Ã¼bereinstimmt Besonders die Zunahme basaltischer Gesteinsbruch- 
stÃ¼ck ist ein Merkmal, wie es auch fÃ¼ die Fjordsedimente typisch ist (Kap. 7.2., 
7.3.). Sie zeigt einen stÃ¤rkere EinfluÃ des Geikie Plateaus als Liefergebiet fÃ¼ das 
Sediment an. 

Die PARASOUND-Aufzeichnungen zeigen in der Rinne geschichtete Sedimente oh- 
ne Spuren von Schrammung durch Eisberge. GleichmiiÃŸig Sedimentation eines in 
seiner KorngrÃ¶ÃŸenverteilu homogenen Sediments in einem niedrigenergetischen 
Milieu erlaubt eine grÃ¶ÃŸe Besiedlungsdichte durch benthische Organismen 
(HOWARD & FREY 1973, FREY 1978). Im gesamten Kern sind kalkschalige benthi- 
sehe Foraminiferen und Schwammnadeln zu finden. Besonders Schwammnadeln sind 
mit stellenweise bis knapp 30 % der Fraktion 125-250 [im sehr hÃ¤ufig In den Kapi- 
teln 7.2. und 7.3. wird zu sehen sein, daÂ ein hÃ¶he energetisches Milieu wie das 
Fjordinnere mit einem durch Umweltbedingungen bedingten hÃ¶here "Stress" deut- 
lich weniger Besiedlung zulÃ¤ÃŸ 

Der geringe Prozentsatz planktischer Organismen, besonders der planktischen Fora- 
miniferen am Sediment und auch am biogenen Sedimentanteil (Abb. 43) ist mÃ¶gli 
cherweise mit den hydrographischen Bedingungen zu e r k l ~ e n  (Abb. 6 und 4 in Kap. 
1.2.5.). Die Stationen PS 1722-1 und PS 1943- 1 liegen im EinfluÃŸbereic des Ost- 
grÃ¶nland-Stroms Das OberfiÃ¤chenwasse hat eine SalinitÃ¤ von nur etwa 30 960. Die- 
ser Wert liegt sehr niedrig relativ zum normalen Toleranzwerte fÃ¼ die in polaren 
GewÃ¤sser auftretende planktische Foraminifere N. pachyderma (BE 1977). 

Ein gleichmÃ¤ÃŸ feinkÃ¶rnige Sediment, das nicht durch Kontakt mit Eisbergen 
aufgearbeitet wird, enthÃ¤l auch eine zahlenmÃ¤ÃŸ umfangreichere Infauna 
(WERNER & WETZEL 1981). Von der Kernbasis (PS1722-1) bis zum Kerntop 
(PS1943-1) ist mittlere bis starke Bioturbation vom Typ Chondrites und Planolites 
(BROMLEY 1990) erkennbar. Chondrites-Typ Bauten sind nach BROMLEY & 



EKDALE (1984) und EKDALE (1985) in anoxischen, oder zumindest sauerstoffarmen 
Sedimenten ein hÃ¤ufige Spurenfossil. Sie sind bis zur Basis von PS1722-1 der do- 
minierende Spurenfossiltyp. Im oxidierten Sediment am Kerntop sind Chondrites- 
Bauten in geringerem Umfang vertreten. Die Bauten vom Planolites-Typ sind typi- 
scherweise in der oxidierten, oberflÃ¤chennahen braun gefarbten Zone besonders 
zahlreich (WESTALL, im Druck). Zur Kernbasis von PS1722-1 hin nimmt der An- 
teil an Chondrites-Bauten zu, die nach WERNER (1985) und THOMSON & VORREN 
(1 984) in charakteristischer Weise pyritisiert sind. 

Das lÃ¼ckenlos Auftreten von Bioturbationsstrukturen im gesamten Kern und die 
IntensitÃ¤ der Bioturbation wird in keinem der anderen Sedimentationsmilieus er- 
reicht (Kap. 7.3.). Entscheidende Ursache dafÃ¼ ist, daÂ die Sedimente von PS1943-1 
11722-1 komplett der Fazies 2 angehÃ¶re (Kap. 6.1.2., Abb. 43). 

Die Sedimentationsbedingungen, die zur Bildung der Sedimente an den Stationen 
PS1943-111722-1 gefÃ¼hr haben, sind folgendermaÃŸe zu charakterisieren. Der Ost- 
grÃ¶nland-Stro transportiert im HolozÃ¤ kontinuierlich Meereis entlang der KÃ¼st 
nach SÃ¼den Vor der MÃ¼ndun des Scoresby Sundes liegt auch im Sommer ein Rie- 
gel aus Meereisschollen (WADHAMS 1986, VINJE 1977b), die verhindern, daÂ klei- 
nere Gletschereisbrocken aus dem Fjord austreten kÃ¶nnen GrÃ¶ÃŸe Eisberge kÃ¶n 
nen im Sommer den Fjord verlassen. Die Masse des groben, Ã¼berwiegen basal in 
Eisbergen eingefrorenen Sediments (BOULTON 1970) wird schon im Fjord abge- 
lagert (DOWDESWELL & DOWDESWELL 1989). So haben die Gletschereisberge fÃ¼ 
die Sedimentation in der Schelfrinne nicht den entscheidenden EinfluÃŸ Das meiste 
des sehr feinkÃ¶rnige Sediments wird in Suspension herantransportiert. Es stammt 
vom Schelf (siehe weiter oben), oder direkt aus dem Fjord. Der Suspensions- 
transport kann auch erfolgen, wenn Meereis vor der FjordmÃ¼ndun liegt und das 
Driften von Eisbergen eingeschrÃ¤nk ist. In hydrographisch konstant ruhigem Mi- 
lieu bilden sich sehr feinkÃ¶rnig Sedimente, die wegen der Tiefe der Rinne von Eis- 
bergen nicht aufgearbeitet werden. 

Obwohl die Sedimentparameter darauf hinweisen, daÂ die Sedimentationsbedingun- 
gen Ã¼be lange Zeit unverÃ¤nder geblieben sind, ist ein Wechsel in der Sedimentzu- 
sammensetzung zu erkennen. Dieser zeigt einen bis in jÃ¼ngst Zeit zunehmenden 
EinfluÃ des Geikie Plateaus als Sedimentliefergebiet an. 

7.2. Sedimentation im flachen Teil des Scoresby Sundes und der Hall 
Bredning 

Die Kernstation PS1720-1 liegt Ca.  10 km von der KÃ¼st Jameson Lands entfernt am 
Ubergang vom Scoresby Sund zu Hall Bredning (Abb. 8). Der Fjord hat an dieser 
Stelle eine Tiefe von nur 270 m. Das Sediment lÃ¤Ã sich nach der Definition von 
ANDERSON et al. (1980b) als residual glazialmarines Sediment klassifizieren. Seine 
Sedimentparameter sind denen der beiden anderen Kerne aus dem flachen nÃ¶rdliche 



Fjordbereich (PS1716-2, PS1721-1) sehr Ã¤hnlich Daher soll der Kern beispielhaft 
fÃ¼ diesen Sedimentationsraum analysiert werden. Das Sediment ist mit im Schnitt 
30-40 % SandKies und einem Mittelwert von 5-7 <& sehr grobkÃ¶rni (Abb. 44). 
Damit ist das Sediment deutlich grÃ¶be als das aus dem sÃ¼dliche Scoresby Sund 
(Kap. 7.3.). Offensichtlich wurde, wie auch schon die OberflÃ¤chenprobe aus diesem 
Bereich gezeigt haben, die Feinfraktion abgereichert. Wahrscheinliche Ursache ist 
die Resuspendierung von Sediment durch schrammende Eisberge (LIEN et al. 1989, 
JOSENHANS et al. 1986; Kap. 4.2.). Der Sortierungs-Parameter des residualen 
glazialmarinen Sediments zeigt sehr schlechte Sortierung an. 

Ãœberwiegen benthische Organismen machen den mit 0-2 % (im Extremfall bis 3 
%) der Fraktion 125-250 pm sehr geringen Fossilanteil des Sediments aus. Die Fos- 
silien sind gleichmÃ¤ÃŸ in allen Kerntiefen zu finden (Abb. 44). Die dominierende 
terrigene Sedimentfraktion setzt sich Ã¼berwiegen aus Quarz und nichtbasaltischen 
GesteinsbruchstÃ¼cke zusammen (Abb. 44). Quarze sind dabei im unteren Kernab- 
schnitt, nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck im oberen Kernabschnitt, dominierend. 
Bemerkenswert ist der Verlauf des Anteils an basaltischen Gesteinsbruchstiicken im 
Sediment. Dieser ist zwar, verglichen mit den Kernen vom sÃ¼dliche Scoresby Sund, 
mit <8 % gering, nimmt aber tendenziell zum Kerntop hin zu. Der hÃ¶her Anteil an 
GesteinsbruchstÃ¼cke zeigt, daÂ das Sediment schlechter aufgearbeitet ist als das im 
unteren Kernabschnitt. Der hÃ¶her Anteil an basaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke zum 
Kerntop zeigt, daÂ der Sedimenteintrag vom Geikie Plateau im SÃ¼de des Scoresby 
Sundes zugenommen hat. Diese Tendenz ist in fast allen Kernen im Scoresby Sund 
und auch bei Kern PS1722-1 vor der FjordmÃ¼ndun zu erkennen (Kap. 7.3. und 
7.1.). Der Gehalt an basaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke und die IntensitÃ¤ der mag- 
netischen SuszeptibilitÃ¤ korrelieren sehr gut. Die HÃ¶h der magnetischen Suszep- 
tibilitÃ¤ spiegelt also prinzipiell die im Sediment befindliche Menge an Basaltbruch- 
stÃ¼cke wider (Abb. 44). 

Typisch fÃ¼ die Fjordsedimente und in deutlichem Gegensatz zu Kern PS1722-1 
(Kap. 7.1 .) sind Wassergehalt und Scherfestigkeit. Gleichbleibende Lithologie vor- 
ausgesetzt, mÃ¼ÃŸ bei normaler Kompaktion der Wassergehalt mit der Kerntiefe 
kontinuierlich ab- und die Scherfestigkeit entsprechend zunehmen. Ein solcher 
Trend ist aber fÃ¼ die Fjordsedimente allgemein nicht feststellbar. Statt dessen sind 
oft lÃ¤nger Kembereiche zu finden, bei denen der Wassergehalt praktisch konstant 
bleibt, oder auch solche, bei denen der Wassergehalt unsystematisch und zum Teil 
stark schwankt. Ursache fÃ¼ den ersten Fall wird eine sehr hohe Sedimentationsrate 
sein. FÃ¼ die zweite MÃ¶glichkei ist, wie bei Kern PS1720-1, eine ErklÃ¤run darin 
zu finden, daÂ in flachen Fjordbereichen das Sediment in unregelmÃ¤ÃŸig AbstÃ¤nde 
und wechselnder IntensitÃ¤ von schrammenden Eisbergen aufgearbeitet wird (Kap. 
4.2.). Das Sediment gehÃ¶r fast ausschlieÃŸlic der Fazies 1 an, ist also homogen und 
reich an IRD (Kap. 6.1.1.). Diese HomogenitÃ¤ und die Art der KorngrÃ¶fienvertei 
lung unterstÃ¼tz die ErklÃ¤rung die auf Sedimentaufarbeitung durch Eisberge basiert. 
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Abb. 44: Parameter des Kerns PS1720-1. Die Station liegt relativ nah an der KÃ¼st 
von Jarneson Land. Der Kern stammt aus einer Fjordtiefe von nur 270 rn. Die Para- 
meter kennzeichnen das Material als residuales glazialmarines Sediment. 



Die Sedimente am Nordrand des Scoresby Sundes entstehen also, indem durch unbe- 
hindert treibendes Gletschereis viel Material herantransportiert wird. Wie die Kom- 
ponentenzusammensetzung zeigt, stammt das Material Ã¼berwiegen aus dem Norden 
und Westen des Scoresby Sundes und der Hall Bredning, wenngleich auch im Laufe 
der Zeit der insgesamt geringe Sedimenteintrag von SÃ¼de zunimmt. Wie unter an- 
derem auch die PARASOUND-Daten zeigen, wird das Sediment in diesem Fjordbe- 
reich laufend von treibenden Eisbergen geschrammt (Kap. 3.1.), die Feinfraktion 
teilweise resuspendiert und abtransportiert. Das resuspendierte Sediment wird aus 
dem Fjord transportiert, oder im Fjord in Gebieten geringerer StrÃ¶mun und Eis- 
beanspruchung abgelagert. Ein solcher Bereich wÃ¤r zum Beispiel die tiefere Rinne 
am Sudrand des Scoresby Sundes und ihre VerlÃ¤ngerun in der westlichen Hall 
Bredning (Kap. 7.3.). Durch die intensive Bearbeitung der flachen Fjordteile durch 
Eisberge ist die Zahl der Organismen in und auf dem Sediment sehr gering. 

7.3. Sedimentation im tieferen Teil von Scoresby Sund und Hall Bred- 
ning 

Das letzte noch zu besprechende Sedimentationsmilieu ist gleichzeitig das fÃ¼ die Re- 
konstruktion der holozÃ¤ne Sedimentationsentwicklung wichtigste. Stellvertretend 
fÃ¼ die Kerne PS1941-3, PS1728-1, PS1714-2 sollen die Kerne PS1718-1 und 
PS17 19-1 diskutiert werden (Abb. 8). PS1718-1 stammt vom SÃ¼dtei des Scoresby 
Sundes etwa 25 km westlich der MÃ¼ndung Die Fjordtiefe betrÃ¤g an dieser Stelle 
541 m. Station PS1719-1 liegt Ca. 20 km nordwestlich der Vikingbygt bei einer 
Fjordtiefe von 512 m. Nach der Klassifikation von ANDERSON et al. (1980b) han- 
delt es sich um angereicherte glazialmarine Sedimente. Der tiefe Teil von Scoresby 
SundIHall Bredning und damit der Bildungsraum der genannten Kerne, weist einen 
nur leicht unruhigen Untergrund und wenige Eisbergspuren auf (Kap. 3.1.). Eine 
geringere Eindringtiefe des PARASOUND-Signals als in der Rinne vor der Fjord- 
mÃ¼ndun deutet schon einen hÃ¶here Grobkornanteil an (DAMUTH 1978, 1980). 

Die KorngrÃ¶ÃŸenverteilu der Sedimente wechselt stark. Im allgemeinen sind die 
Sedimente feinkorndominiert und haben einen Mittelwert von um 8 <E>. In sandigen 
Bereichen kann der Mittelwert auch bei 5 C> liegen, in sehr feinkÃ¶rnige im Extrem 
bei >9 e> (Abb. 45, 46). Die Sortierung des Sedimentes ist generell sehr schlecht. 
GrobkÃ¶rnige an IRD reiche Lagen der Fazies 3 (Kap. 6.1.3.) sind sehr hÃ¤ufig aber 
unregelmÃ¤ÃŸ in das Sediment eingeschaltet. Sie weisen auf starken Eintrag durch 
Eisberge hin (VORREN et al. 1983). Aber auch dort, wo das grobkÃ¶rnig Material 
nicht in Lagen konzentriert ist, enthÃ¤l das Sediment sehr viel IRD, allgemein mehr, 
als in den anderen Sedimentationsmilieus (Kap. 7.1., 7.2.). Die Sedimente gehÃ¶re 
deshalb meist der Fazies 1 (Kap. 6.1.1.) an (Abb. 45, 46). Die laminierten und 
geschichteten Sedimente der Fazies 4 und 5 (Kap. 6.1.4. und 6.1.5.) treten im 
tieferen Teil der Kerne auf (Abb. 45). Der Ubergang vom laminierten Sediment der 
Fazies 4 zum homogenen, kiesreichen Sediment der Fazies 1 ist im allgemeinen 
scharf und nur manchmal durch Bioturbation geringfÃ¼gi gestÃ¶rt Dieser Fazies- 



PS1 71 8-1 maanetische 

Sedirnent- 
fazies 

KorngrÃ¶ÃŸe Mean 
verteilung (%) (Phi0) 

Sorting 
(Phi0) 

1 2 3 4 5  

Fazies 1 Fazies 3 H ~az ies  5 ~ i e s  Silt 

Fazies 2 H Fazies 4 Sand 13 Ton 

Karbonat Corg Schwefel Quarz 
(=W (W 

IRD ~usze~tibi l i tÃ¤ Scherfestig- 
(StÃ¼cklcrn (IO^SI) keit (kPa*s) 

Abb. 45: Parameter des Kerns PS1718-1. Die Station liegt im sÃ¼dÃ¶stlich Scoresby Sund. Der 
Fjord hat dort eine Tiefe von 541 m. Die Parameter kennzeichnen das Sediment als angerei- 
chert glazialmarin. 
Sedimentfazies und die Darstellung des IRD-Gehaltes beruhen auf der Auswertung der Radio- 
graphien. Die Prozentangabe bei den terrigenen und biogenen Komponenten bezieht sich auf 
ihren Anteil an der ausgezÃ¤hlte Sandfraktion 125-250 prn. 
A, B, B1 und B2 kennzeichnen die im Text diskutierten Kernabschnitte unterschiedlicher Sedi- 
rnentzusammensetzung. 



wechsel ist fÃ¼ die Kerne aus dem tiefen Teil von Scoresby Sund und Hall Bredning 
charakteristisch und Ã¼be fast die gesamte Erstreckung des Fjordes korrelierbar 
(Abb. 41). 

Kern PS1718-1 (Abb. 45) lÃ¤Ã erkennen, daÂ mit dem Fazieswechsel in 270 cm Tie- 
fe (markiert durch die gestrichelte Linie) auch eine drastische VerÃ¤nderun bei ei- 
ner ganzen Reihe von Sedimentparametern verbunden ist. Im folgenden soll der 
Kernbereich oberhalb des Fazieswechsels Abschnitt B und der unterhalb Abschnitt A 
genannt werden. 

Abschnitt A weist deutlich hÃ¶her Gehalte an terrigenem Karbonat, organischem 
Kohlenstoff und Schwefel auf als Abschnitt B. Die Scherfestigkeit des Sediments 
zeigt in Abschnitt B bei insgesamt niedrigen Werten keinen deutlichen Trend, wÃ¤h 
rend in Abschnitt A zunehmende Kompaktion mit der Tiefe erkennbar ist. Es ist 
wichtig zu beachten, daÂ obwohl an der Kernbasis von PS1718-1 im Liegenden der 
laminiertenlgeschichteten Sedimente der Fazies 415 Sedimente der Fazies 1 auftre- 
ten, die genannten Sedimentparameter trotzdem gÃ¤nzlic andere Werte zeigen, als 
am Kerntop. 

Der Vergleich der Graphiken fÃ¼ magnetische SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Abb. 
45) zeigt eine klare positive Korrelation. Bemerkenswert ist, daÂ obwohl im unteren 
Teil von Abschnitt A recht viel IRD enthalten ist, so viel wie z.B. zwischen 150-190 
cm Tiefe in Abschnitt B, die magnetische SuszeptibilitÃ¤ deutlich niedrigere Werte 
aufweist. Die Ursache dafÃ¼ und fÃ¼ die VerÃ¤nderunge der anderen genannten Pa- 
rameter ist ein Wechsel der Sedimentzusammensetzung. Abschnitt B hat einen weit 
hÃ¶here Anteil an basaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke als Abschnitt A. Abschnitt A 
weist einen hÃ¶here Quarzgehalt auf (Abb. 45). Die Korrelation von Karbonat, 
organischem Kohlenstoff und Schwefel mit terrigenen Komponenten des Abschnitts 
A und nicht mit Fossilgehalt oder biogenen Sedimentstrukturen zeigt, daÂ es sich um 
terrigen eingetragenes Material handeln muÃŸ DaÂ solche relativ groÂ§e Mengen an 
organischem Kohlenstoff bei der Sedimentation in zunÃ¤chs oxischem Milieu eihalten 
bleiben, ist nach EMERSON & HEDGES (1988) mit der schwereren Abbaubarkeit 
terrestrischen pflanzlichen Materials im Vergleich zu marinem organischem Mate- 
rial zu erklÃ¤ren Landpflanzen bauen sich aus grÃ¶ÃŸer und damit stabileren Mole- 
kÃ¼le auf. Bei den Stationen im sÃ¼dliche Teil des Scoresby Sundes ist die Verande- 
rung der Sedimentzusammensetzung am ausgepragtesten. Sie ist aber auch in der 
sÃ¼dliche Hall Bredning erkennbar. Die groÃŸ Bedeutung des Wechsels der Sedi- 
mentzusammensetzung wird deutlich, wenn man die regionale Verbreitung betrach- 
tet. Zum Vergleich der beiden Sedimenttypen wurden aus 3-4 Komponenten- 
auszahlungen vomTop des Abschnitts A bzw. der Basis von Abschnitt B fÃ¼ jeden 
Kern jeweils Durchschnittszusammensetzungen errechnet. Die Berechnung von 
Durchschnittswerten sollte verhindern, daÂ eine einzelne, aus dem Rahmen fallende 
Zusammensetzung das Gesamtbild verfÃ¤lscht Die Sedimentzusammensetzung am 
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Abb.46: Parameter des Kerns PS1719-1. Die Station liegt im westlichen Scoresby Sund. Der Fjord 
hat dort eine Tiefe von 512 m. Die Parameter kennzeichnen das Sediment als angereichert glazial- 
marin. Sedimentfazies und die Darstellung des IRD-Gehaltes beruhen auf der Auswertung der Ra- 
diographien. Die Prozentangabe bei den terrigenen und biogenen Komponenten bezieht sich auf 
ihren Anteil an der ausgezÃ¤hlte Sandfraktion 125-250 um. A, B, B1 und B2 kennzeichnen die im 
Text diskutierten Kernabschnitte unterschiedlicher Sedimentzusammensetzung. 



Top des Kernabschnitts A (Abb. 47) lÃ¤Ã klar die Dominanz der Komponenten 
Quarz/nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck im gesamten Fjord erkennen. An der 
Basis des Kernabschnitts B hat sich die Zusammensetzung deutlich geÃ¤nder (Abb. 
48). Basaltische GesteinsbruchstÃ¼ck sind in der SÃ¼dhÃ¤lf des Scoresby Sundes zu 
einer weiteren wichtigen Komponente geworden. Die Sedimentzusammensetzung 
von der Basis des Kernabschnitts B ist der der OberflÃ¤chensediment sehr Ã¤hnlich 
wenn auch die Anteile basaltischer GesteinsbruchstÃ¼ck geringer sind. Die 
Bedeutung der verschiedenen Liefergebiete fÃ¼ das Sediment hat sich also im Laufe 
der Zeit geÃ¤ndert 

Tendenziell ist die VerÃ¤nderun der Sedimentzusammensetzung auch in den flachen 
Teilen des Scoresby Sundes zu erkennen (Kap. 7.2.), dort jedoch wurde wahrschein- 
lich durch die Sedimentaufarbeitung durch Eisberge der ursprÃ¼nglic scharfe 
Wechsels im Sediment verwischt. 

Basaltbruchstiicke Quarz 

nichtbasaltische Gesteins- 
bruchstÃ¼ck 

Abb. 47: Terrigene Sedimentkomponenten der Sandfraktion 125-250 pm am Top der Kernab- 

schnitte A .  
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Abb. 48: Terrigene Sedirnentkornponenten der Sandfraktion 125-250 um an der Basis der Kern- 

abschnitte B. 

Kern PS1719-1 (Abb. 46) hat was die Parameter Schwefel, organischer Kohlen- 
stoff, magnetische SuszeptibilitÃ¤t IRD-Gehalt, die ~ o m ~ o n e n t e n  Quarz, basaltische 
und nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck betrifft prinzipiell die gleichen Merkmale 
wie Kern PS1718-1. Er kann also auch in die Abschnitte A und B unterteilt werden. 
DarÃ¼be hinaus zeigt er gegen die Kerntiefe weitere typische und fÃ¼ die Rekon- 
struktion der Sedimentationsentwicklung wichtige Merkmale besonders deutlich. 

Der Kernabschnitt B lÃ¤Ã sich in die Abschnitte BI und B2 unterteilen (Abb. 46). 
Direkt oberhalb der Grenze zu Abschnitt B enthÃ¤l das Sediment des Abschnitts B1 
zunÃ¤chs viel IRD und weist eine hohe magnetische SuszeptibilitÃ¤ auf. Zum Top des 
Abschnittes B 1 hin nimmt der IRD-Gehalt und die magnetische SuszeptibilitÃ¤ deut- 
lich ab. Die wichtigsten terrigenen Komponenten unterliegen in ihren Anteilen star- 
ken Schwankungen. Der Trend ist aber eindeutig und zeigt eine Zunahme der 



basaltischen GesteinsbruchstÃ¼ck zum Top von B1 und eine Abnahme des Quarz- 
gehaltes. FÃ¼ den Kernabschnitt B1 sind die palÃ¤ontologische Merkmale wichtig. 
Zum einen ist es der Kernbereich, in dem die meisten Fossilien konzentriert sind, 
vor allem benthische kalkschalige Foraminiferen (Abb. 45, 46). Zum anderen ist die, 
wie in allen Fjordkernen insgesamt geringe, Bioturbation des Typs Planolites und 
Chondrites vornehmlich in diesem Kernabschnitt zu finden (Abb. 46). Diese An- 
zeichen deuten auf klimatisch bessere Bedingungen hin, mit giinstigeren Lebens- 
bedingungen fÃ¼ benthische Organismen und einer hÃ¶here biogenen Produktion. 
DaÃ auch planktische Foraminiferen in Abschnitt B1 hÃ¤ufige vorkommen, belegt 
einen intensiveren Austausch des OberflÃ¤chenwasser (Abb. 45, 46). Die Sedimente 
des Abschnitts B2 zeichnen sich dadurch aus, daÃ sie insgesamt grobkÃ¶rnige werden 
und bis zum Kerntop immer mehr IRD enthalten. In gleichem MaÃŸ nimmt die 
magnetische SuszeptibilitÃ¤ deutlich zu. Das Sediment ist merklich schlechter sortiert. 
Basaltische und nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼ck erreichen ihren hÃ¶chste Anteil 
am Sediment, gleichzeitig kommen Fossilien nur noch vereinzelt vor (Abb. 45, 46). 

Die Kerne PS 17 18- 1 und PS 17 19-1 zeigen eine Entwicklung, bei der zunÃ¤chs unter 
glazialmarinen Bedingungen Sedimente der Fazies 1 und 2 abgelagert werden. Es 
folgen geschichtete und dann laminierte Sedimente der Fazies 5 bzw. 4 die zeigen, 
daÃ der Fjord zeitweilig und dann Ã¼be lange ZeitrÃ¤um von Meereis bedeckt war 
(VORREN et al. 1983), sodaÃ die Drift von Eisbergen und damit der Sedimentein- 
trag durch Eisberge aussetzte (HIGGINS 1988) und nur Suspensionseintrag stattfand. 
Nach dem Aufbrechen der Eisdecke erfolgte zunÃ¤chs ein starker IRD-Eintrag 
(DOWDESWELL 1989), der mit der Zeit nachlieÃŸ Das Sediment hat von da an mit 
basaltischen GesteinsbruchstÃ¼cke eine weitere wichtige Komponente. Bioturbation 
und benthische Organismen zeigen eine erhÃ¶ht biogene Produktion und damit bes- 
sere Lebensbedingungen fÃ¼ benthische Organismen an. Resuspendierung von fein- 
kÃ¶rnige Material in den flacheren nÃ¶rdliche Fjordteilen durch das Aufsetzen von 
Eisbergen auf dem Grund (LIEN et al. 1989, VORREN et al. 1983) fÃ¼hr den tiefe- 
ren Fjordteilen weiteres Sediment zu. Im letzten Schritt der Entwicklung werden die 
Bedingungen fÃ¼ die benthischen Organismen schlechter. Sie sind weit seltener. Zum 
Teil wird das an der deutlichen Steigerung des Sedimenteintrags durch Gletschereis 
vor allem vom Geikie Plateau aus liegen. 

7.4. Zusammenfassung 

Die Sedimenttypen der OberflÃ¤chenprobe treten in gleicher Form auch in den Ker- 
nen auf. Alle untersuchten Sedimente zeigen glazialmarine Sedimentation an. Nach 
Lage im Fjord bzw. vor dessen MÃ¼ndun und der jeweiligen Bathymeme lassen sich 
4 Sedimentationsbereiche unterscheiden. Die Sedimente aller Sedimentationsriiume 
sind Paratills. Regional kann zwischen angereichertem glazialmarinem Sediment im 
tiefen Teil von Scoresby Sund/Hall Bredning und der iiber den Schelf verlaufenden 
Rinne und residualem glazialmarinem Sediment im flacheren Teil von Scoresby 
Sund/Hall Bredning und auf dem Schelf unterschieden werden. 



Ein variierender IRD-Anteil zeugt von schwankender IntensitÃ¤ des Sedimentein- 
trages durch Eisberge. Nach einer ersten Phase starken Sedimenteintrags durch 
Eisberge wurde der Fjord zunÃ¤chs uber kÃ¼rzere dann uber lÃ¤nger Zeit von Meer- 
eis bedeckt. Dem Aufbrechen des Meereises folgte dann wieder Sedimenteintrag 
durch Eisberge. Diese VerÃ¤nderunge innerhalb der Form glazialmariner Sedimen- 
tation fÃ¼hrte zu unterschiedlichen Sedimentfazies, die am deutlichsten in den Ker- 
nen aus dem tieferen Teil des Scoresby Sundes und der Hall Bredning erkennbar 
sind. 

Eine markante Ã„nderun der Sedimentzusammensetzung weist auf eine VerÃ¤nderun 
der Wichtigkeit der verschiedenen Liefergebiete des Sedimentes hin. Das Sediment 
der unteren Kernabschnitte stammt dominant aus der westlichen Fjordregion. FÃ¼ 
die oberen Kemabschnitte wird das Geikie Plateau zu einem weiteren wichtigen 
Sedimentliefergebiet. 

Marine benthische Organismen zeigen marine, oxische Bedingungen am Fjordboden 
an. Fossilgehalt und Bioturbationsgrad der Sedimente lassen unterschiedliche Be- 
siedlungsdichten im Laufe der Zeit erkennen, die auf VerÃ¤nderunge der Lebens- 
bedingungen zurÃ¼ckzufÃ¼hr sind. Die Lebensbedingungen werden durch die HÃ¶h 
der Sedimentationsrate, Dauer der Meereisbedeckung und Aufarbeitung des Sedi- 
ments durch schrammende Eisberge bestimmt. Langfristig variierende Anzahl an 
planktonischen Foraminiferen, die wegen der ungÃ¼nstige Lebensbedingungen im 
OberflÃ¤chenwasse des Fjordes nur vom Schelf eingetragen worden sein kÃ¶nnen 
machen unterschiedliche IntensitÃ¤ des Austausches des FjordoberflÃ¤chenwasser und 
als Folge davon wechselnde SalinitÃ¤ deutlich. 



8. REKONSTRUKTION DER HOLOZANEN SEDIMENTATIONS- 
ENTWICKLUNG IN SCORESBY SUND UND HALL BREDNING 

Die Kapitel Ã¼be Sedimentfazies, rezente SedimentationsverhÃ¤ltniss und die Sedi- 
mentationsentwicklung in den verschiedenen SedimentationsrÃ¤ume haben verdeut- 
licht, welche Faktoren die Sedimentation im Scoresby Sund-System beeinflussen und 
daÃ diese Faktoren sich im Laufe der Zeit verÃ¤nder haben (MARIENFELD, einge- 
reicht bei LUNDQUA Reports). Unter Einbeziehung der Ergebnisse der Untersu- 
chung stabiler Sauerstoff- und Kohlenstoffisotope und von 14C-Datierungen lassen 
sich fÃ¼ das HolozÃ¤ mehrere Sedimentationsphasen unterscheiden. 

Ein entscheidender Horizont in Scoresby Sund und Hall Bredning wird durch den 
mit Hilfe von PARASOUND registrierten und auskartierten Subreflektor gebildet 
(Kap. 3.1.). Im Sinne von FUNDER (1989), der davon ausgeht, daÃ im spÃ¤te 
Weichselglazial Scoresby Sund und Hall Bredning von einem Talgletscher ausgefÃ¼ll 
wurde, der nur in flachen Bereichen auflag, sonst aber schwamm, kÃ¶nnt man die- 
sen Reflektor als die Grenze des glazialen, kompaktierten Sediments ansehen. Uber- 
lagert wird es von nicht kompaktierten, holozÃ¤ne Sedimenten. Wenn in der Weich- 
selvereisung der Gletscher nicht alles Ã¤lter Lockermaterial ausgerÃ¤um hat, mÃ¼ÃŸt 
im Fjord noch die Sedimente zurÃ¼c bis zum Eem-Interglazial erhalten sein. Noch 
Ã¤lter Sedimente kÃ¶nnte nicht mehr vorhanden sein, da wÃ¤hren des Saale-Glazials 
das Inlandeis alle TÃ¤le fÃ¼llen und auch alle KÃ¼stengebirg Ã¼berdecken bis auf den 
Schelf gereicht hat (FLJNDER 1972a, 1989). 

Seismische Untersuchungen im Fjord haben keinen Hinweis auf grÃ¶ÃŸe Sediment- 
mÃ¤chtigkeite gegeben (UENZELMANN-NEBEN et al,, eingereicht bei LUNDQUA 
Reports). Es ist also wahrscheinlicher, daÃ im spÃ¤te Weichselglazial ein Talglet- 
scher Scoresby Sund und Hall Bredning ausgefÃ¼ll und alles Lockermaterial erodiert 
hat. Damit wÃ¼rd der Subreflektor die Grenze des Festgesteins ("bedrock") darstel- 
len und die Schicht oberhalb des Reflektors wÃ¤r postweichselzeitliches Material 
(DOWDESWELL et al., eingereicht bei LUNDQUA Reports). 

Die bearbeiteten Sedimentkerne sind insgesamt relativ kurz. Mit ihnen ist nur eine 
Aussage Ã¼be einen Teil der bis zum Subreflektor reichenden Schicht mÃ¶glich Mit 
2-14 m ist die MÃ¤chtigkei dieser Schicht, also die der hol~zÃ¤ne Sedimente, fÃ¼ das 
Sedimentationsmilieu eines Fjordes erstaunlich gering. Im Allerod, im Verlauf der 
FrÃ¼hphas des EisrÃ¼ckzuge bis etwa 11000 J. vor heute, sind nach und nach alle 
Teile von Scoresby Sund und Hall Bredning in proximaler Lage zur Gletscherfront 
gewesen. In dieser Position ist mit hohen Sedimentationsraten zu rechnen 
(DOWDESWELL 1986). Dieses Problem, daÃ in der Fruhphase des EisrÃ¼ckzugs im 
Allerod, offensichtlich nur wenig Sediment abgelagert wurde, ist mit den 
vorliegenden Daten nicht zu lÃ¶sen 



Im Verlauf des HolozÃ¤ treten in der Sedimentation markante Wechsel auf. Exakte 
Datierung mit 14C liegen allerdings erst fÃ¼ Sedimente jÃ¼nge als 10000 Jahre vor 
heute vor. 

8.1, Die Entwicklung vom Allerod bis zum Beginn der JÃ¼ngere Dryas 

Nur die lÃ¤ngere der bearbeiteten Kerne enthalten in ihrem basalen Teil Sedimente, 
die dem A l l e r d  zugeordnet werden kÃ¶nnen Diese Sedimente der FrÃ¼hphas des 
HolozÃ¤ sind jedoch nicht durch 14C-Alter belegt. 

In der ersten Phase nach dem Ende des WeichselgIazials weicht die Front des Tal- 
gletschers nach Westen bis in die MÃ¼ndunge vom Nordvestfjord, Dfjord, FGnfjord 
und GAsefjord in den Scoresby Sund und die Hall Bredning zurÃ¼ck Dabei wurden 
viele Eisberge freigesetzt, die vorwiegend Sediment aus der westlichen Fjordregion 
enthalten (Abb. 49 und 50). Es bilden sich glazialmarine Sedimente, die keine bioge- 
nen Komponenten enthalten. Das Fehlen eines Biogenanteils kÃ¶nnt auf sehr hohe 
Sedimentationsraten, zu intensive Eisbergschrammung oder ungÃ¼nstig hydrogra- 
phische Verhiiltnisse durch starken Schmelzwassereintrag zurÃ¼ckzufÃ¼hr sein. Hohe 
Sedimentationsraten sind jedoch nach den Ergebnissen der Seismik und Sediment- 
echographie nicht denkbar. 

Das A l l e rd ,  die erste Phase des EisrÃ¼ckzugs war nach FUNDER (1972b) in der 
Scoresby Sund-Region um etwa 11000 Jahre vor heute abgeschlossen. 

Gaseland Milne Renland 

Abb. 49: SedirnentationsverhÃ¤ltniss wÃ¤hren des Aller~d-Stadiums. In dieser Phase zieht sich der 

Talgletscher aus Scoresby Sund und Hall Bredning nach Westen zurÃ¼ck Sedimentation und Sedi- 

mentaufarbeitung eriolgt durch treibende Eisberge. Der EinfluÃ des Geikie Plateaus auf die Sedi- 

mentation irn Fjord ist gering. 
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Abb. 50: Der grtiÃŸt Teil des irn Al ler~d akelagerien Sediments stammt aus der westlichen Fjord- 

region, Die GrÃ¶Ã der Pfeile symblisieri die Wichtigkeit der verschiedenen Herkunftsgebiete der 

terrigenen Sedirnentkornponenten. 

8.2. Die Phase von der erneuten AbkÃ¼hlun bis zum Ende der JÃ¼ngere 
Dryas (ca. 11000-10000 Jahre vor heute) 

Der TemperaturrÃ¼ckgan zur Kaltphase der JÃ¼ngere Dryas erfolgte sehr schnell 
(MERCER 1969). FÃ¼ die Dauer der JÃ¼ngere DryasiMilne Land-Stadium verharr- 
ten die Gletscherfronten an den topographisch gÃ¼nstige Positionen der MÃ¼ndunge 
von Nordvestfjord, gfjord, FGnfjord und GAsefjord. An diesen Stellen kÃ¶nne die 
Gletscherfronten auf mehr oder weniger ausgeprÃ¤gte Schwellen aufliegen. 

Am Ubergang zur JÃ¼ngere Dryas bildete sich eine Meereisdecke, die die Drift der 
Eisberge im Fjord und damit die Sedimentation groben Materials immer mehr ein- 
schrÃ¤nkte Die Ablagerung geschichteter Sedimente mit noch relativ hohem Anteil 
groben, eistranspofiierten Materials wird dieser Phase zugeordnet. 

Durch zunehmende AbkÃ¼hlun ist der Fjord dann Ã¼be lange Zeit von einer bestÃ¤n 
digen Meereisdecke verschlossen. Die anzunehmende erneute SÃ¼dausdehnun des 
arktischen Hochdruckgebietes in der Kaltphase ergibt geringere NiederschlÃ¤g 
(LAMB & WOODROFFE 1970, HJORT 19791, dadurch weniger Gletscherschub und 
geringere Eisbergkalbung. AuÃŸerde stabilisiert eine geschlossene Meereisdecke die 
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Abb. 51: SedimentationsverhÃ¤ltniss wÃ¤hren der JÃ¼ngere Dryas. Die Gletscher enden an den 

MÃ¼ndunge der Fjorde der westlichen Fjordregion. Scoresby Sund und Hall Bredning sind von einer 

Meereisdecke verschlossen, die Kalbung und Drift von Eisbergen und damit Sedimentation von eis- 

transportiertem Material behindert. 

Gletscherfront. Das hat zur Folge, daÂ sich laminierte, fossilfreie Sedimente, die 
praktisch frei von grobem, eistransportiertem Material sind, bilden kÃ¶nne (Abb. 
5 1). 

Wie am Anfang, so erfolgte auch der Klimaumschwung am Ende der JÃ¼nger Dryas 
relativ schnell (MERCER 1969). In den Sedimentkernen ist das an dem abrupten 
Wechsel von laminierten zu homogenen, glazialmarinen Sedimenten, die viele grobe 
eistransportierte Komponenten enthalten, zu erkennen. Das Ende der JÃ¼ngere Dryas 
ist an drei Kernen mit ^C-Altern von um 10000 Jahre vor heute datiert. 

8.3. Die Phase klimatisch gÃ¼nstige Bedingungen (10000-8000(?) Jahre 
vor heute) 

Mit dem Ende der JÃ¼ngere Dryas fand ein deutlicher Wechsel der Sedimentations- 
verhÃ¤ltniss statt. Auf die Bildung feinkÃ¶rnige Laminite folgte die Sedimentation 
schlecht sortierten, homogenen Materials. Es erfolgte ein schneller RÃ¼ckzu der 
Gletscher in der westlichen Fjordregion (FUNDER 1989). Der Klimaumschwung 
fÃ¼hrt zu intensiver Eisbergkalbung und -drift. ZunÃ¤chs war damit die Ablagerung 
von Sedimenten reich an grobem Material verbunden, die nachfolgend in dem MaÃŸ 
abnahm, wie die Gletscherfronten zurÃ¼ckwiche und Scoresby Sund und Hall Bred- 
ning dadurch nicht mehr in proximaler Position relativ zu den Gletschern lagen. 
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Abb. 52: SedimentationsverhÃ¤ltniss vom Ende der JÃ¼ngere Dryas bis heute. In den Fjorden der 

westlichen Fjordregion liegen kein Gletscher. Sedimentation aber auch Sedimentaufarbeitung erfolgt 

durch treibende Eisberge. Vom nunmehr stÃ¤rke vergletscherten Geikie Plateau mÃ¼nde zahlreiche 

Gletscher in den Scoresby Sund. Die zahlreichen Eisberge transportieren viel basaltischen Gesteins- 

schuft in den Fjord. 

Die ErwÃ¤rmun mit dem Beginn des PrÃ¤borea resultierte aus einen VerÃ¤nderun 
von Ausdehnung und Lage des arktischen Hochdruckgebietes bzw. der Bewegungs- 
bahnen der west-ost-ziehenden Tiefdruckgebiete Ã¼be dem Nordatlantik (LAMB & 
WOODROFFE 1970, HJORT 1979). Der EinfluÃ der NiederschlÃ¤g bringenden Tief- 
druckgebiete reichte an der OstkÃ¼st GrÃ¶nland zunehmend weiter nach Norden. Das 
hat zur Folge, daÂ heute bis etwa zur MÃ¼ndun des Scoresby Sundes bei 70' N die 
Vereisung bis direkt an die KÃ¼st reicht. NÃ¶rdlic des Scoresby Sundes sind die 
kustennahen Gebiete Ã¼berwiegen eisfrei (REEH 1989). Es ist daher durchaus reali- 
stisch anzunehmen, daÂ die lokale Eiskappe des Geikie Plateaus und damit ihre zahl- 
reichen kleineren und mittleren in den Scoresby Sund mÃ¼ndende Gletscher erst im 
Verlauf des HolozÃ¤ stÃ¤rke angewachsen ist. Das spiegelt sich in den Fjordsedi- 
menten durch einen plÃ¶tzlic recht hohen Anteil basaltischer GesteinsbruchstÃ¼ck 
mit dem Beginn des PrÃ¤borea um 10000 Jahre vor heute wider (Abb. 52 und 53). 

Der EinfluÃ der Gletscher der westlichen Fjordregion auf die Sedimentation ist je- 
doch nicht nur wegen ihrer distalen Position geringer, sondern auch wegen der un- 
terschiedlichen bathymetrischen VerhÃ¤ltniss der Fjorde der westlichen Region im 
Vergleich zu Scoresby Sund und Hall Bredning. Nordvestfjord, 0fjord, FGnfjord 
und GAsefjord sind mit bis zu 1,5 km Tiefe extrem tief, in weiten Teilen mehr als 
doppelt so tief wie Scoresby Sund und Hall Bredning. Die in sie mÃ¼ndende Glet- 



scher erreichen groBe Eisdicken und die kalbenden Eisberge mit bis >700 m einen 
enormen Tiefgang (DOWDESWELL et al., eingereicht bei Journal of Geophysical 
Research). Sehr tiefreichende Eisberge stranden an den MÃ¼ndunge der tiefen 
Fjorde in Scoresby Sund und Hall Bredning. Erst nach einiger Verweilzeit, wenn die 
Eisberge durch Auseinanderbrechen ihren Tiefgang verringert, dabei aber auch 
gleichzeitig einen guten Teil des basal angefrorenen Sediments verloren haben, 
kÃ¶nne sie ihren Weg zur MÃ¼ndun des Scoresby Sundes fortsetzen. 

Die klimatischen VerÃ¤nderunge am Ãœbergan von der JÃ¼ngere Dryas zum PrÃ¤ 
boreal haben aber nicht nur EinfluÃ auf die Zusammensetzung der terrigenen Sedi- 
mentkomponenten, sondern auch auf den Biogenanteil. An Land, vor allem auf dem 
sanft ansteigenden Jameson Land, nahm die Vegetationsdichte und die Zahl der 
Pflanzenarten zu (FUNDER 1978a). Der NÃ¤hrstoffeintra in den Fjord erhÃ¶ht sich 
und dadurch wiederum verbesserten sich die Lebensbedingungen der marinen ben- 
thischen Organismen, z.B. der benthischen Foraminiferen. Eine stÃ¤rker Besiedlung 
der Fjordsedimente ist auch durch die intensivere Bioturbation belegt. Im gesamten 
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Abb. 53: Nach dem Ende der JÃ¼ngere Dryas ziehen sich die Gletscher der westlichen Fjordregion 

weit nach Westen zurÃ¼ck Ihr EinfluÃ auf die Sedimentation in Scoresby Sund und Hall Bredning wird 

dadurch geringer. Die starkere Vergletscherung des Geikie Plateaus fÃ¼hr zu erhÃ¶hte Sedirnentein- 

trag von SÃ¼den Die GrÃ¶Ã der Pfeile symbolisiert die Wichtigkeit der verschiedenen Herkunftsgebie- 

te der terrigenen Sedimentkomponenten. 



Ã¶stliche Scoresby Sund und im MÃ¼ndungsbereic ist der Fjord Ã¼be das Jahr we- 
sentlich lÃ¤nge von Wintereis, oder im Sommer durch Meereis bedeckt, das durch 
die MÃ¼ndun in den Fjord gedrÃ¤ng wird (KOCH 1945). Dadurch ergibt sich im Ã¶st 
lichen Scoresby Sund wahrscheinlich die geringere Besiedlungsdichte benthischer 
Organismen, als im westlichen Scoresby Sund und der Hall Bredning. 

Dieser Abschnitt des HolozÃ¤ dauerte bis etwa 8000 Jahre vor heute. EinschrÃ¤nken 
muÃ erwÃ¤hn werden, daÂ das Ende dieser Phase nur durch ein ^C-Alter datiert ist. 
Die Datierung des Endes der klimatisch gÃ¼nstige Bedingungen mit 8000 J.v.h. 
scheint im Widerspruch zu HJORT & FUNDER (1974) zu stehen. Sie legen das Kli- 
maoptimum des HolozÃ¤ in die Zeit 8000-5000 J.v.h. und setzen als Kriterium die 
Einwanderung der Muschelart Mytilus edulis. Das Aussterben von M. edulis in der 
Scoresby Sund-Region fÃ¤ll mit dem Auftreten kÃ¤lteresistentere Pflanzenarten an 
Land zusammen, wie Pollenuntersuchungen ergeben haben (HJORT & FUNDER 
1974). 

8.4. Die Entwicklung von 8000 J.v.h. bis heute 

Ab etwa 8000 J.v.heute verstÃ¤rkt sich erneut der Eintrag groben Materials durch 
Eisberge. Dabei tritt das Geikie Plateau als Liefergebiet stÃ¤rke hervor. Die Lebens- 
bedingungen fÃ¼ das Benthos wurden zu gleicher Zeit schlechter. Der Anteil an Mi- 
krofossilien im Sediment ist erheblich geringer, auÃŸerde sind die Sedimente weni- 
ger bioturbat. Diese Entwicklung ist am deutlichsten im Ã¶stliche Scoresby Sund zu 
erkennen. 

Damit ergibt sich die Frage nach der Ursache fÃ¼ die schlechteren Lebensbedingun- 
gen benthischer Organismen im Fjord. Eine ErklÃ¤run wÃ¤re daÂ durch erneute Ab- 
kÃ¼hlun der Fjord Ã¼be das Jahr lÃ¤nge von Wintereis bedeckt war und vom weni- 
ger dicht bewachsenen Land weniger NÃ¤hrstoff in den Fjord gelangten. Alternativ 
kÃ¶nnte auch hÃ¶her Sedimentationsraten die Bedingungen fÃ¼ das Benthos ver- 
schlechtert haben. Eine Temperaturabnahme schon um 8000 J.v.h. stimmt nicht mit 
den Ergebnissen von Untersuchungen an Muscheln (HJORT & FUNDER 1974) und 
Pollen (FUNDER 1978a) Ã¼berein Sie sehen in dieser Zeit eher eine weitere Erwiir- 
mung. Die ErklÃ¤run der Verschlechterung der Lebensbedingungen fÃ¼ das Benthos 
durch hÃ¶her Sedimentationsraten ist daher wahrscheinlicher. 

Eine Temperaturabnahme ist auch nicht erforderlich, um die VerÃ¤nderungen die 
um 8000 J.v.h. zweifellos stattgefunden haben und in einem verstÃ¤rkte Eintrag 
groben Materials durch Eis resultierten, zu erklÃ¤ren Wie schon fÃ¼ den Gbergang 
von der JÃ¼ngere Dryas zum PrÃ¤borea zu sehen, reicht schon eine VerÃ¤nderun der 
NiederschlagsverhÃ¤ltniss aus, um die Sedimentation im Fjord nachhaltig zu be- 
einflussen. Eine erneute Verschiebung der Lage der Hoch- und Tiefdruckgebiete 
nach Norden wÃ¼rd zu hÃ¶here Niederschlagen im KÃ¼stenbereic und zu einem 
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10. ANHANG 

10.1. Methodik 

10.1.1. Bathymetrie und Sedimentechographie 

Um ersten Einblick in die Beschaffenheit der oberflÃ¤chennahe Sedimente, wie etwa 
mÃ¶glicherweis vorhandene Schichtung, zu bekommen, wurde auf allen ARK-V/3b- 
Profilen in und vor dem Scoresby Sund das 3,5 kHz-Sedimentecholot eingesetzt. 

Auf ARK-VII/3b sind die Systeme PARASOUND bzw. HYDROSWEEP im Einsatz 
gewesen. Insgesamt 13 PARASOUND-Profile im Scoresby Sund und der Hall Bred- 
ning sind in die sedimentechographischen Untersuchungen eingegangen (Tab. 3): 

Fahrt Datum Profil-Nr.* Anfang Ende 

ARK-V1113 b 18- 1 9/9/90 

ARK-VII/3b 17/9/90 

ARK-V1113 b 16/9/90 

ARK-VII/3b 14/9/90 

ARK-V1113 b 1 8/9/90 

ARK-V1113 b 16/9/90 

ARK-VII/3b 18/9/90 

ARK-V1113 b 16/9/90 

ARK-VII/3b 15/9/90 

ARK-V1113 b 9- 10/9/90 

ARK-VII/3b 24\9/90 

ARK-V1113 b 25/9/90 

ARK-VII/3b 24/9/90 

*Profil-Nr. auf Abbildung Nr. 7 
Tabelle 3: PARASOUND-Profile 



10.1.2. Stationen und Untersuchungsmaterial 

Die Stationen wurden ausschlieÃŸlic nach geographischen Gesichtspunkten verteilt, 
da das 3,5 kHz-Sedimentecholot keine wesentlichen Informationen zur Sediment- 
verteilung lieferte. Mit Profilen lÃ¤ng und quer zur Erstreckung des Fjordes konnte 
ein Stationsnetz ausgelegt werden, das alle Tiefenbereiche des Scoresby Sundes um- 
faÃŸ (Tab. 4). Die Ergebnisse der Untersuchungen der auf ARK-V/3b gewonnenen 
Sedimente fÃ¼hrt dann auf ARK-VII/3b zu gezielter Verdichtung des Stationsnetzes 
mit GroÃŸkastengreifer und Schwereloten. Grofikastengreifer wurden besonders an 
solchen Lokationen eingesetzt, bei denen auf ARK-V/3b nur Schwerelote gewonnen 
worden waren. Das fÃ¼hrt zur deutlichen Verbesserung der ursprÃ¼nglic nur sehr 
lÃ¼ckenhafte Abdeckung des Gebietes mit OberflÃ¤chenproben 

Fahrt Station GerÃ¤t Breite LÃ¤ng Wasser- Kernge- 
tiefe (m) winn(cm) 

1709-1 GKG 
1709-2 SL 
1710-1 GKG 
1712-1 GKG 
1712-2 SL 
1713-1 GKG 
1713-2 SL 
1714-1 GKG 
1714-2 SL 
1715-1 SL 
1715-2 GKG 
1716-1 GKG 
1716-2 SL 
1717-1 GKG 
1718-1 SL 
1719-1 SL 
1720-1 SL 
1721-1 SL 
1722-1 SL 
1727-1 SL 
1728-1 SL 

ARK-VW3b 1928-1 GKG 70Â°21.19' 22'28.02 W 388 30 
ARK-VW3b 1931- 1 GKG 70Â°35.12' 24'19.55 W 279 30 
ARK-VW3b 1940-1 GKG 70Â°55.05' 24'58.08 W 368 60 
ARK-VI43b 1941-1 GKG 70Â°50.06' 24'57.06 W 368 50 
ARK-VIV3b 1941-3 SL 70Â°50.06' 24'57.06 W 368 354 
ARK-VW3b 1942- 1 GKG 70Â°28.09' 24'40.04 W 528 50 
ARK-VI43b 1943-1 GKG 70Â°07.00' 21'17.19 W 611 60 
ARK-VW3b 1944- 1 GKG 70Â°10.49' 22'44.20 W 561 40 
ARK-V43b 1945-1 GKG 70Â°15,00' 23'46,lOW 595 23 

Tabelle 4: GroÃŸkastengreifer und Schwerelotstationen der Polarstern-Expeditio- 
nen ARK-V/3b und ARK-VII13b. 



Zur AufklÃ¤run des rezenten Sedimentationsmilieus im Sommer wurde auf ARK- 
VII/3b an acht Stationen eine Festspeicher-CTD-Sonde (Conductivity-Temperature- 
Depth) eingesetzt (Tab. 5). Ziel war es, mÃ¶glich Wasserschichtungen im Fjord 
festzustellen, die auf Temperatur-/Salzgehaltsgradienten beruhen und zu sehen, ob in 
Scoresby Sund und Hall Bredning marines oder brackisches Milieu herrscht. 

Fahrt Station GerÃ¤ Breite LÃ¤ng Wasser- max. Mess- 
tiefe (m) tiefe (m) 

ARK-VIV3b 1928-1 CTD 
ARK-VIV3b 1931-1 CTD 
ARK-VW3b 1940-1 CTD 
ARK-VIV3b 1941-1 CTD 
ARK-VIV3b 1942-1 CTD 
ARK-VIV3b 1943-1 CTD 
ARK-VIV3b 1944-1 CTD 
ARK-VIV3b 1945-1 CTD 

Tabelle 5: CTD-Stationen 

10.1.3. Magnetische SuszeptibilitÃ¤ 

Noch vor Ã–ffnun und Beprobung wurde an allen Kernen die magnetische Suszepti- 
bilitÃ¤ mit der SuszeptibilitÃ¤tssond 'Bartington MS2' bestimmt. Dazu wird das 
KernstÃ¼c auf einem Schlitten in Zentimeterschritten durch eine Wechselstromspule 
gefÃ¼hr und die VerÃ¤nderun des Widerstandes registriert. Die Werte spiegeln den 
Gehalt an magnetischem Material wider. Details zu MeÃŸprinzi und technischer 
DurchfÃ¼hrun sind bei CORDES (1990) zu finden. 

10.1.4. Beprobung 

Zur Beprobung wurden die KernstÃ¼ck im Sedimentlabor mit einer VibrationssÃ¤g 
der LÃ¤ng nach aufgesagt und in Arbeits- und ArchivhÃ¤lft getrennt. Beide HÃ¤lfte 
wurden zur Dokumentation fotografiert. 

An der ArbeitshÃ¤lft erfolgte die lithologische Beschreibung (Schichtung, Biotur- 
bation, grobe KorngrÃ¶ÃŸenansprach Farbe, etc.). Zur Farbansprache diente die 
Munsell Soil Color Chart'. 

Die Beprobungsdichte lag standardmÃ¤ÃŸ bei 10 Cm, wurde aber oft der Lithologie 
angepaÃŸt Waren im Sediment petrographische Besonderheiten zu erkennen, wurde 
ein geringerer Probenabstand gewÃ¤hlt Zeigte das Sediment keinerlei Wechsel, wie 
z.B. in PS1722-1, wurde der Beprobungsabstand auf 15-20 cm vergrÃ¶ÃŸer FÃ¼ die 
Verschiedenen Untersuchungen wurden die in Tabelle 6 aufgelisteten Parallelproben 
genommen, bzw. Messungen durchgefÃ¼hrt 



Die Probennummern entsprechen der Tiefe im Kern in Zentimetern, wobei der 
Wert dem oberen Rand des Beprobungshorizontes entspricht. Jeder Probenhorizont 
hat eine Dicke von 2 Cm. 

Probenmenge 
2 cm3 
5 cm3 
ca.30 cm3 

GerÃ¤ 
Spritze 
Spritze 
Spatel 

Zahnstocher 

Viskometer 

durchgefÃ¼hrt Untersuchung bzw. deren Ziel 
Karbonat, Corg, Wassergehalt, XRD 
KorngrÃ¶ÃŸ (Kies, Sand, Silt, Ton) SiltkorngrÃ¶ÃŸ 
Sandfraktionen, Komponenten, spez. Komponenten 
fÃ¼ REM, karbonatische Komponenten fÃ¼ 6^O und 
613C und 614C 
Smear Slide (Komponenten, vor allem Mikrofossi- 
lien der Feinfraktion) 
Scherfestigkeit 
Radiographie (SedimentgefÃ¼ge IRD-Gehalt) 

Tabelle 6: Beprobung der Sedimentkerne 

10.1.5. Radiographien 

Direkt im AnschluÃ an die Beschreibung wurden von der ArbeitshÃ¤ft der Kerne 
kontinuierlich Sedimentscheiben im Format 27,5 X 11 X 1 cm abgetrennt. Dazu wur- 
den Plastikdeckel in das Sediment gedrÃ¼ck und das Sediment in 1 cm Tiefe mit einer 
Kunststoffsehne durchtrennt. Die so gewonnenen flÃ¤chige PrÃ¤parat wurden gleich 
in Schlauchfolie vakuumverschweiÃŸt In AbhÃ¤ngigkei von der Lithologie (BOUMA 
1962) wurden die Sedimentscheiben bei 30 kV 15-18 Minuten in einem 'Hewlett 
Packard' RÃ¶ntgengerÃ (Modell 43855 A) gerÃ¶ngt 

Anhand der Radiographien wurden biogene und abiogene SedimentgefÃ¼g unter- 
sucht, was zur Untergliederung von Sedimentfazies fÃ¼hrt (HAMBLIN 1962). Au- 
ÃŸerde dienten die Radiographien der quantitativen Bestimmung des Kiesgehaltes 
(IRD >2 mrn: Ice Rafted Debris) (GROBE 1987). 

10.1.6. Wassergehaltsbestimmung 

Von der 2 cm3-Spritzenprobe wurde gleich nach der Entnahme das NaÃŸgewich be- 
stimmt. Nach 24 Stunden im Gefrierschrank konnte die Probe dann 48 Stunden im 
Gefriertrockner getrocknet werden. AnschlieÃŸen wurde das trockene Material ge- 
wogen und der Wassergehalt in Gewichtsprozent vom NaÃŸgewich berechnet. 



10.1.7. Bestimmung von Karbonat, Organischem Kohlenstoff und 
Schwefel 

Ausgangsmaterial fÃ¼ die Kohlenstoffmessungen war die getrocknete 2 cm3-Probe, 
die vor der Messung noch in einer KugelmÃ¼hl 'Retsch Pulverisette 5'  bei mittlerer 
Umdrehungszahl analysenfein gemahlen werden muÃŸte 

Zur Bestimmung des organischen Kohlenstoffs (Corg) und des Karbonatgehaltes 
wurde zuerst Cgesamt gemessen, in einer weiteren Messung der (&-Gehalt bestimmt 
und aus der Differenz der in Karbonat gebundene Kohlenstoff (CKarb) berechnet. 
Der Karbonatgehalt einer Probe ergibt sich dann aus dem Produkt von CKarb mit 
8,33 (dem VerhÃ¤ltni des Molekulargewichts von Kalzit zu Kohlenstoff). 

Der Schwefelgehalt wurde im gleichen Arbeitsgang mit dem Gesamtkohlenstoff- 
gehalt bestimmt. 

Bei der Kohlenstoff-/Schwefel-Bestimmung fand der "LECO Carbon-Sulphur 
Determinator CS-125" Verwendung. Hier wird die Probe verbrannt, anschlieÃŸen 
im trockenen Verbrennungsgas der S02-Gehalt in einer Schwefel-IR-Zelle per In- 
frarot-Absorption bestimmt. Nachfolgend wird das SO2 zu SO3 oxidiert und in ei- 
ner Schwefelfalle dem Gas entzogen. Im so behandelten Verbrennungsgas wird der 
C-Gehalt als CO2 in einer Kohlenstoff-IR-Zelle gemessen. 

FÃ¼ die Cgesamt bzw. Corg-Bestimmung wurden jeweils 200 mg Probenmaterial ein- 
gewogen. Vor der Corg-Messung muÃŸt das Karbonat aus der Probe entfernt wer- 
den. Dazu wurde die Probe mit ein paar Tropfen Ã„thano benetzt, 1 ml konzentrier- 
te SalzsÃ¤ur hinzugefÃ¼g und anschliefiend bei 200-250 OC 1 Stunde lang abgeraucht 
und getrocknet. 

Fraktion >63 um 
An der 5 cm3-Spritzenprobe wurden die prozentualen Anteile von Ton, Silt, Sand 
und Kies am Sediment bestimmt; die Genauigkeit der ermittelten Kiesanteile konnte 
anhand der IRD-AuszÃ¤hlun (Komponenten >2 mm) an den Radiographien Ã¼ber 
prÃ¼f werden (Kap. 10.1.9.). 

Das frische Sediment wurde zur ZerstÃ¶run der organischen Substanz einen Tag in 2 
%-iger H202-LÃ¶sun auf einer SchÃ¼ttelmaschin durchbewegt und anschlieÂ§en bei 
63 pm geschlÃ¤mmt Die Fraktion >63 pm wurde danach getrocknet, per Trocken- 
siebung in Sand- und Kiesanteil aufgetrennt und deren jeweiliges Gewicht bestimmt. 



Fraktion <63 um 
Mit Hilfe der Atterbergmethode wurde die beim SchlÃ¤mme aufgefangene Fraktion 
<63 (im in ihren Silt- und Tonanteil (63-2 pm bzw. <2 pm) aufgeteilt. Der Vorgang 
der Resuspendierung des Sediments im Atterbergzylinder und des Absaugens des in 
Suspension befindlichen Tons muÃŸt 10-12 mal wiederholt werden. Damit der Ton 
im Atterbergzylinder nicht ausflockt, wurde zu dessen Dispergierung eine 0,01 N 
AmmoniaklÃ¶sun benutzt. In AbhÃ¤ngigkei von der Temperatur der FlÃ¼ssigkei im 
Zylinder dauerte ein Analysevorgang 21-22 Stunden (Stoke'sches Gesetz). Je nach 
Sedimentbeschaffenheit verblieb relativ zum Silt ein Restanteil von Ca. 3-7 % Ton in 
der Fraktion. Das beeintrÃ¤chtigt die Genauigkeit der KorngrÃ¶flenanalys jedoch 
nicht, da diese Tonanteile bei der Bearbeitung des Siltes im Sedigraphen registriert 
werden. 

Nach Ende der Atterberg-KorngrÃ¶ÃŸentrennu wurde die Tonfraktion zentrifu- 
giert, getrocknet und gewogen. 

Bearbeitun~ der Siltfraktion 2-63 um 
Die KorngrÃ¶5enverteilun in der Siltfraktion wurde mit dem Sedigraphen ('Micro- 
meritics 5000ET, Coulter Electronics') in 1110-Phi-Schritten gemessen. Dazu wur- 
de der von einem MagnetrÃ¼hre in Suspension gebrachte Silt in eine MeÃŸzell ge- 
pumpt. In der Zelle sinken die KÃ¶rne an einem RÃ¶ntgenstrah (Wolfram-a-Strah- 
lung) vorbei. Der Sedigraph miÃŸ die Absorption durch die in der MeÃŸzell befind- 
liche Suspension und trÃ¤g ihre VerÃ¤nderun gegen die Zeit logarythmisch auf. Auf 
Quellen fÃ¼ Ungenauigkeiten bei der Siltmessung im Sedigraphen weist GROBE 
(1986) hin. So stellt er fest, daÂ bei hohem Grobsiltanteil der Bereich 63-40 pm 
unterreprÃ¤sentier wird. Ein Teil der magnetischen Partikel entgeht der Messung, da 
er am MagnetrÃ¼hre hÃ¤nge bleibt und nicht in die MeÃŸzell gelangt. GROBE (1 986) 
ermittelte bei den von ihm untersuchten Sedimenten mit hohem Anteil magnetischer 
Partikel Mengen von etwa 1% der Siltfraktion. 

Nach Beendigung der Sedigraphenmessung wurde der Silt getrocknet und gewogen. 

Bearbeitung der Sandfraktion 63-2000 um 
Die frische 30 cm3-Probe wurde bei 63 pm geschlÃ¤mm und nach dem Trocknen der 
Kiesanteil durch sieben abgetrennt. AnschlieÃŸen konnte die Sandfraktion im 'ATM- 
Sonic Sifter' durch Trockensiebung in die Subfraktionen 2000-1000 um, 1000-500 
pm, 500-250 (im, 250-125 (im und 125-63 pm aufgeteilt und deren Anteil an der 
Sandfraktion durch abwiegen ermittelt werden. 

Bearbeitung der OberflÃ¤chen~robe der GroÃŸkastengreife 
Die OberflÃ¤chenprobe der GroÃŸkastengreife erforderten eine modifizierte Aufbe- 
reitung. Da an Bord der FS Polarstern von der OberflÃ¤ch der Kastengreifer eine 
recht groÃŸ Sedimentmenge abgelÃ¶ffel und in eine Kautexflasche gefÃ¼ll worden 



war, muÃŸt eine fÃ¼ die sedimentologische Bearbeitung brauchbare reprÃ¤sentativ 
Teilmenge abgetrennt werden. Dies wurde mit dem NaÃŸprobenteile 'Fritsch 
Laborette 10' durchgefÃ¼hrt Die so gewonnene Teilprobe durchlief nachfolgend die 
selben BearbeitungsgÃ¤ng wie die 5 cm3-Proben aus den Kernen. 

Ermittlung der Folk'schen statistischen KornerÃ¶l3enuaramete 
Mit Hilfe des am Alfred-Wegener-Institut verwendeten Auswertungsprogramms 
SEDAN wurde aus den ermittelten Daten Kies-, Sand-, Silt-, Ton-Prozent, Siltkorn- 
grÃ¶ÃŸenverteilu und Sandfraktionsprozente eine Gesamtkornsummenkurve berech- 
net und die FOLK'schen statistischen Sedimentparameter Mittelwert (Mean), Sor- 
tierung (Sorting), Spitzigkeit (Kurtosis) und Schiefe (Skewness) bestimmt. 

10.1.9. Bestimmung des eistransportierten Materials  >2 mm (IRD: Ice 
Rafted Debris) 

Sehr grobes Material in glazialmarinen Sedimenten wird zum grÃ¶ÃŸt Teil durch 
Eisberge eingetragen. Die Bestimmung des Kiesanteils in glazialmarinen Sedimenten 
dÃ¼rft daher am verlÃ¤ÃŸlichst die wechselnde IntensitÃ¤ des Sedimenttransports 
durch Eis reprÃ¤sentieren NatÃ¼rlic ist davon auszugehen, daÂ gerade bei Fjordsedi- 
menten auch ein mehr oder weniger groÃŸe Teil der anderen KorngrÃ¶ÃŸenklass 
durch Gletschereis transportiert wird. Der Grund den Kiesanteil des Sedimentes als 
Indikator fÃ¼ Eistransportiertes Material zu nehmen ist, daÂ man bei dieser Sedi- 
mentfraktion die Sicherheit hat, daÂ der weitaus grÃ¶ÃŸ Teil tatsÃ¤chlic auch nur 
durch Eis transportiert worden sein kann. Der Kies wird daher im folgenden als Ice 
Rafted Debris (IRD) bezeichnet. 

Um eine mÃ¶glichs groÃŸ Datendichte zu erhalten, wurde nach der Methode von 
GROBE (1987) an Radiographien der Kiesanteil (>2000 pm) in Zentimeterschritten 
gegen die Kemtiefe ausgezÃ¤hlt Der Wert entspricht demnach dem Kiesgehalt von 11 
cm3 Sediment. 

Die Zuweisung der Sedimente anhand der Radiographieauswertung zu verschiede- 
nen Sedimentfazies (Kap. 6.) beruht unter anderem auf dem Kiesgehalt. Um die 
Faziesuntergliederung zu erleichtern, wurden die IRD-Werte Ã¼be 5 cm-Intervalle 
gemittelt und damit ein IRD-Parameter berechnet (GROBE 1987). 

10.1.10. Komponentenanalyse 

Die Untersuchung der Sedimentkomponenten erfolgte durch Smearslide-Auswer- 
tung und KomponentenauszÃ¤hlun an der Grobfraktion. Die Analyse der Smear- 
slides wurde darauf beschrÃ¤nkt das Vorhandensein von Mikrofossilien zu erfassen, 
die nicht in der Grobfraktion vertreten sind. Smearslides wurden von den Sedimen- 
ten jedes Probenhorizontes angefertigt. 



Zur Komponentenanalyse der Grobfraktion stand die in 5 Subfmktionen aufgeteilte 
Sandfraktion der 30 cm3-Probe zur VerfÃ¼gung Eine Voruntersuchung ergab, daÂ 
die Fraktionen 500-2000 pm fast nur aus GesteinsbruchstÃ¼cke bestehen. Die Fein- 
sandfraktion 63-125 pm erwies sich als zu feinkÃ¶rnig um unter dem Auflichtmi- 
kroskop noch GesteinsbruchstÃ¼ck auseinanderhalten zu kÃ¶nnen Die Fraktion 125- 
250 pm wurde fÃ¼ die Komponentenanalyse ausgewÃ¤hlt weil in ihr alle in der Sand- 
fraktion auftretenden Komponenten vertreten sind. Es ist zu betonen, daÂ mit dieser 
KomponentenauszÃ¤hlun nicht das Ziel verfolgt wurde, wie bei der Grobfraktions- 
Analysenmethode von SARNTHEIN (1971) auf Anteile der spezifischen Komponente 
am Gesamtsediment zu kommen. Sinn und Zweck war es, innerhalb einer Sandfrak- 
tion die Ã„nderun der Sedimentzusammensetzung gegen die Kerntiefe trendmÃ¤Â§ zu 
erfassen und mÃ¶glich ZusammenhÃ¤ng dieser Trends mit KorngrÃ¶flenunabhÃ¤ngig 
Sedimentparametem aufzudecken. 

Aus jeder Probe wurden unter dem Binokular 300 KÃ¶rne ausgezÃ¤hlt Je nach Men- 
ge des vorhandenen Materials muÃŸt von der Probe vorher mit einem Handriffeltei- 
ler eine aliquote Teilmenge abgeteilt werden. Nach Beendigung einer ZÃ¤hlun wur- 
den die ermittelten Werte fÃ¼ die jeweilige Probe in Prozentwerte umgerechnet. 

Folgende Komponenten wurden unterschieden: 
Terrigene Komponenten: 
BasaltbruchstÃ¼cke 
nichtbasaltische GesteinsbruchstÃ¼cke 
Quarz, 
Glimmer, 
sonstige Minerale. 
Biogene Komponenten: 
agglutinierende benthische Foraminiferen, 
kalkschalige benthische Foraminiferen, 
planktische Foraminiferen, 
Schwammnadeln, 
sonstige Fossilien. 

10.1.11. Mineralogie des Gesamtsediments 

Die Komponentenanalyse ergab in bestimmten Horizonten in mehreren Kernen ei- 
nen sprunghaften Wechsel in der Sedimentzusammensetzung. Um diesen Wechsel 
nicht nur an wenigen Komponenten zu erfassen, sondern durch Untersuchung der 
Mineralogie des Gesamtsediments nachzuweisen, und nach MÃ¶glichkei zu quanti- 
fizieren, wurden die Kerne PS 17 18- 1 und PS 17 19- 1 ausgewÃ¤hl und gemessen. 

Als Untersuchungsmaterial diente das gepulverte Gesamtsediment der 2 cm3-Probe. 
Auf den AluminiumtrÃ¤ge wurden texturfreie PrÃ¤parat gepreÃŸt denen ein interner 
Korund-Standard zugemischt wurde (a-Al203; Partikeldurchmesser ca. 0,3 Pm; 





Wassertiefe umgerechnet. In die Auswertung sind nur die Daten eingegangen, die 
beim Fieren der Sonde aufgezeichnet wurden. Die MeÃŸgenauigkei bei Wiederho- 
lungsmessungen betrÃ¤g laut Herstellerangaben fÃ¼ Temperatur 0,01 'Cl6 Monate, 
fÃ¼ LeitfÃ¤higkei 0,001 S/m/Monat und fÃ¼ Druck 0,5 % des gesamten Wertebe- 
reichs. Das AuflÃ¶sungsvermÃ¶g (TrennschÃ¤rfe der Sonde ist fÃ¼ Temperatur 0,001 
'C, fÃ¼ LeitfÃ¤higkei 0,0001 S/m und fÃ¼ Druck 0,03 % des gesamten Wertebereichs. 

Die Berechnung von Temperatur und SalinitÃ¤ wurde mit dem CTD-Auswertungs- 
Programm 'SEASOFT 3.3 (Sea-Bird Electronics Inc.)' durchgefÃ¼hrt 

10.2. Kernlogs 

Legende zu den Kernlogs 

silt C I ~ Y  

Lithologie 

D sand 

sandy silt 

sandy ciay 

sandy mud 

GefÃ¼g 

^̂ . bioturbation 
l ,J 

(2-63 um) (<2 um) - - stratification 

0 silt 

B mud 

clay 

pebbles, dropstones 

lamination 

- boundary 



Recovery: 0.88 m 

1 Lithology 1 
w--n 

PS1 71 2-2 (SL) 

Recovery: 1.87 m 

1 1 6  

Scoresby Sund ARK-V13b 
70' 15.04'N, 20' 23.47'W Water depth: 330 m 

12-27 cm: sandy mud with dropstones, gray, slightly to 

2 7 - ~ ~ m ~ ~ ~ n J ~ s i [ r w i ] h ~ d ~ ~ ~ t @ @ , _ d a ~ k j r & _  - -  1: 

Description 

0-12 cm: top of core is lost 

34-100 cm: sandy rnud with dropstones, dark gray 

Age 

I 

Scoresby Sund ARK-V/3b 
70' 26.26'N, 24' 48.96'W Water depth: 536 m 

E I  1 struct.colour1 Description 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M - - - - - - - - -  

Y 41, t34.5-60 ~rn :  rnud with dropstones, dark gray 

60-143 cm: rnud with dropstones, slightly to moderately 
bioturbated 

160-170 crn: rnud with dropstones, dark gray 

I 

PS1 71 3-2 (SL) 
Recovery: 0.97 m 

Scoresby Sund ARK-Vl3b 
70' 20.47'N, 26' 14.07'W Water depth: 293 m 

46.5-72.5 crn: rnud with rnany dropstones, dark grayish brown 



Recovery: 4.45 m 

Colou 

2,5 Y 4 - - -  
-','-Y 'a' - - 

2.5 Y 412 - - -  
'"IXKU 

5 Y 51: 

5 Y 31; 

- - -  
5 Y 31- - - -  

5 Y 31; 

- - -  

5 Y 41s 

Scoresby Sund 
70' 14.90'N, 23' 46.33'W Water depth: 592 rn 

Description 

0-20 crn: sandv rnud with rnanv dro~stones. dark aravish brown with sorne . V .  

indistinct olive\ray (5 Y 512) layers' 

32-64 crn: rnud with rnany dropstones, olive gray 

64-202.5 crn: rnud with dropstones, dark olive gray, slightly to rnoderately 
bioturbated 

202.5-210 cm: mud, dark olivegray, larninated, shghtly to rnoderately bioturbated - - - - - - - - - - -  - ----  - -----------  
210-220 crn: sandy silt, very darkgray, laminated, slightly biolurbated at the top . . .  

,220-222 5 cm. mud with many dropstones, dafk olma gray, slralrficated, slighJy 10 moderately biolurbatsd - - . - - - ----------------  ------  
222.5-260.5 crn: rnud with rnany dropstones, dark olive gray, slightly to 
rnoderately bioturbated 

260.5-301 crn: sandy rnud with rnany dropstones, dark olive gray, slightly 
bioturbated at the top, larnination at the botton 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W -  

_%-% 5CTl.saDdY ,̂̂ rkol̂ gJciy.Jamin?ted - - - - - - - - - - - - - - - - 
305.5-347 crn: sandy rnud with rnany dropstones, olive gray 

347-355 crn: ~ u g w > h d ~ p ~ t ~ n ~  gi $eJop of thelayer,o&vegray - - - - - 
355-381 crn: rnud , olive gray, larninated 

381-392.5 crn: sandy rnud, olive gray, larninated 

392.5-415 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray, stratificated 

415-426.5 crn: rnud with dropstones, olive gray 

426.5-445 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray 



Scoresby Sund ARK-Vl3b 
Recovery: 1.97 m 70' 20.25'N, 23' 42.51 'W Water depth: 380 m 
1 Lithology 1 

PS1 71 6-2 (SL) 
Recovery: 2.23 m 

15-92.5 crn: rnud with rnany dropstones, dark gray, slightly to rnoderately 
bioturbated 

very dark gray 

dark olive gray 

very dark gray 

dark gray 

92.5-197 cm : sandy rnud with rnany dropstones 

Scoresby Sund ARK-Vl3b 
70' 25.06'N, 23' 36.54'W Water depth: 291 m 

Description 

olive bown 
0-23 crn: sandy rnud with rnany dropstones 

dark olive qray - - 1  

23-107.5 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive gray 

107.5-120 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive giay, stratificated 

120-170 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive gray 

170-185 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive gray, stratificated 

dark olive gray 
185-223 crn: sandy rnud with dropstones 

dark gray 



PS1718-1 (SL) 
Recovery: 4.54 m 

1 Litholoqy 

Scoresby Sund ARK-V/3b 
70' 10.85'N, 22' 44.27'W Water depth: 541 m 

Description 

"Si 1 crn: rnud wllh rnany dropstones, dark grayish brown with indislinct olive brown (2.5 Y 414) 
J rssliahiiy t~-mfirietalfliy.blot~irha~& - - - - - - - - - - - - - 
18%0 ctn: mud w~fh rnany dropsfones, olive gray w~fh [arger dark graylsh brown 
(2.5Y4/2)d~tsLslightly %+raJely biotzbseg - - - - - - - - - - - 
20-75 crn: rnud with rnany dropstones, olive gray, slightly to rnoderately 
bioturbated, frorn 57 crn to 70 crn no visible bioturbation 

75-100 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray, slightly to rnoderately 
bioturbated, frorn 90 crn to 100 crn strong bioturbation 

100-130 crn: rnud with few dropstones, olive gray, strongly bioturbated 

130-177.5 crn: rnud with dropstones, olive gray, slightly to rnoderately 
bioturbated, frorn 130 crn to 160 crn strong bioturbation 

177.5-270 crn: sandy rnud, with rnany dropstones, only in the 
upper Part slightly to rnoderately bioturbated 

275-325 crn: rnud , gray, larninated 

325-340 crn: rnud with few dropstones, gray, larninated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

3 ~ 0 ~ 3 ~ 7 . ~ c ~ ~ r n ~ d ~ w ~ h f e ~ d ~ o p s ~ n ~ s ^ j ~ y L s ~ a ~ f i ~ a ~ d ~  - - - - - - 

347.5-390 crn: sandy rnud with dropstones, gray, stratificated 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

390-454 crn: sandy rnud with dropstones, gray 



Recovery: 3.93 m 

1 Lithology 1 

Scoresby Sund ARK-V13b 
70' 28.95'N, 24' 40.47'W Water depth: 515 m 

Description 

dark grayish brown 

0-45 crn: sandy rnud with rnany dropstones 

olive gray 

45-69 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive gray 

69-95 cm: rnud with dropstones, dark olive gray 

95-162.5 crn: rnud with few dropstones, dark olive gray, slightly to rnoderatel 
bioturbated 

177.5-200 crn: rnud with many dropstones, dark olive gray, slightly to 
rnoderately bioturbated at the top 

200-215 crn: sandy rnud with dropstones, dark olive gray 

215-222 crn: rnud w>h-d~ps t~ng ,da~kg l i~egray  W - - - M W - - F W 

-1 - 

dark olive gray 

222-300 crn: sandy mud with dropstones, from 235-250 ( 
slightly to rnoderately bioturbated 

dark gray I 
300-319.5 crn: rnud with few dropstones, dark gray, laminated, at the top 
slightly bioturbated 

319.5-377 cm: sandy silt with few dropstones, dark grayish brown 

3 lQIQ.Â£Cm_?w ailtZdafK-g[ay.isO'i3TO&ii)i(i?tÂ£c 1 11 1 1 1 1 
382.5-393 crn: sandv silt with few dro~stones. dark aravish brown 



1 2 1  
PS1 720-1 (SL) Scoresby Sund ARK-V/3b 

Recovery: 1.46 m 70' 35.23'N, 24' 19.31 'W Water depth: 274 m 

1 Lithology 1 

dark gray with dots of olive 
gray (5 Y 412) 

9-80 cm: sandy silt with rnany dropstones 

1 " t 2  olive gray 

olive gray 
'I' very dark gray 

105-146 cm: sandy rnud with dropstones 

PS1 721-1 (SL) Scoresby Sund ARK-V/3b 
Recovery: 2.31 m 70' 21.13'N, 2 2 O  27.77'W Water depth: 367 m 

1 Lithology 1 C 1 ~ o l o u r l  Description 

0-15 cm: sandy rnud with dropstones very dark gray, from 5 cm to 15 crn 
_strong!y blotyrtoted - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Y 311 15-45 cm: sandy rnud with few dropstones, very dark gray ,strongly 
bioturbated 

-45-54 cmisandy_inud_~/ilb <iro~slpne5i.v~tyd~rk_gra^. stro~lgly biotyrbated. 

dark olive gray 
- - - - - - - - - 

5 Y 312 
dark olive gray 

54-80 cm: sandy mud with few dropstones, strongly 
bioturbated 

80-153 cm: sandy rnud with dropstones 

153-180 cm: sandy mud with few dropstones 

180-198 cm: sandy mud with dropstones 

198-231 cm: sandy rnud with few dropstones 



PS1 722-1 (SL) 

Recovery: 5.40 m 

122  
Scoresby Sund 

70' 07.1 1 'N, 21 O 18.1 6'W Water depth: 590 m 

, ]Struct,Colour Description 
0 ,  

--V 

f 
f 
f 
Ã 

P 
fr 
fr 

1 

k 
k 

k 
k 

k 
1 

I 

20-225 Cm: mud with few dropstones, dark olive gray with small black dots, 
strongly bioturbated 

225-387 Cm: mud with only locally few dropstones, dark olive gray with small 
ilack dots, strongly bioturbated 

187-472 Cm: rnud with only locally few dropstones, dark olive gray with small 
ilack dots, moderately to strongly bioturbated 

72-540 cm: mud with few dropstones, dark olive gray with small black dots, 
ioderately to strongly bioturbated 



PS1 722-1 (SL) Scoresby Sund ARK-V/3b 

PS1 727-1 (Â§L 
Recovery: 2.63 m 

Recovery: 5.40 m 70' 07.1 1 'N, 21 O 18.1 6'W Water depth: 590 m 

Scoresby Sund ARK-V/3b 
70' 55.69'N, 24O 59.03'W Water depth: 375 m 

52 Y 312 

1 Lithology 1 

olive gray 
21.5-50 Cm: rnud with dropstones 

dark gray 

:E-55 cm:a~dy~uKw$'crro~s~n3s~dZk3raY 1 1 Z 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

Description 

472-540 Cm: rnud with few dropstones, dark olive gray with srnall black dots, 
moderately to strongly bioturbated 

55-100 Cm: sandy rnud with few dropstones, dark gray, frorn 65-95 cm dark 
grayish brown patches 

Age 

1 ? 
I $ 
l-Â 
I 2 
I 

100-108.5 crn: sandy rnud with rnany dropstones, olive gray 

olive gray I 
brown 

108.5-190 Cm: rnud with few dropstones, locally patches of 
darkgray dark gray (10 YR 411) 

-----L------------------------- 

gray (10 YR 4/1), from 197-207.5 crn slightly bioturbated 
207.5-219 crn: rnud with few dropstones, dark gray, slightly bioturbated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
219-230 crn: sandy rnud with few dropstones, dark gray 

230-263 crn: rnud with few dropstones, dark gray with patches of dark gray 
(10 YR 411) 



PS1 728-1 (Â§L 
Recovery: 2.44 m 

Scoresby Sund ARK-V/3b 
70' 42.49'N, 24' 59.97'W Water depth: 386 m 

Description 

olive brown 
0-35 crn: sandy rnud with rnany dropstones 

olive gray 

35-45 crn: rnud with dropstones, olive gray 

45-67 cm: sandy rnud wilh dropstones, olive gray, slightly 10 moderately bioturbated, fror 
53-61 crn indistinct layers of yellowish brown (10 Y R  516) and very dark gray (5 Y 311) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

67-1 15 cm: rnud with dropstones, olive gray, from 67-100 crn slightly to 
rnoderately bioturbated 

olive gray I 
g ra~ ish  br0wn 115-180 crn: sandy rnud with dropstones 

olive gray I 
I 

oTTve-gray - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
grayish brown 1 180-196 crn: rnud with few dropstones, larninated 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - P - - P - - - - - - -  

196-210 crn: sandy rnud with few dropstones grayish brown, laminated 
2D-?I ZcE: Fanii3yrnB Ethzeij gopstses; CayisPEw] 1 1 1 1 1 1 1 1 
215-225 crn: sandy rnud with few dropstones, gray, stratificated 

gray 225-244 crn: sandy rnud with few dropstones 
very dark grayish brown 



Recovery: 3.54 m 

PS1 943-1 (GKG) 
Recovery: 0.51 rn 

1 Lithology 1 

125 

Scoresby Sund 
70' 50.6'N, 24' 57.6'W Water depth: 368 m 

Descnption 

olive brown I 
0-40 crn: sandy rnud with rnany dropstones 

olive gray 

40-53 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
53-80 crn: sandy rnud with dropstones, dark gray with patches of olive (5Y413 
and dark olive gray (5Y312) 

96-137 crn: sandy rnud with few dropstones, olive gray 

137-156 crn: rnud with few dropstones, dark gray 

dark gray 1 
1 156-199 crn: sandy rnud with few dropstones 

olive gray 

210-267 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray, frorn 224-267 cm sorne 
patches of dark grayish brown (2.5Y412) 

367-336 crn: sandy rnud with dropstones, olive gray 

Scoresby Sund ARK-VII13b 
70' 07.0'N, 21 O 17.1 9' W Water deoth: 61 1 m 

Struct. Colour Description 



10.3. Daten 

Tabelle 7: Parameter von Kern PS1709-2 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 
(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) (Gew.%) 
1 5  27,61 3,54 0 ,37  0,51 0,66 23,97 51,24 24,13 6,4 3,3 0,3 0,8 
2 5  21,13 4,10 0,58 0,33 11,26 41,28 30,27 17,20 5 ,4  3,8 0,3 0,9 
3 0  18,42 7,46 1,18 0,34 8,79 56,82 23,02 11,36 4,3 3,4 0,4 1,2 
4 0  16,17 12,60 1,98 0,35 4,07 36,65 37,38 21,91 6,1 3 ,7  0,2 0 ,7  
5 0  16,75 14 , lO  1 ,97  0,34 6,88 34,08 36,13 22 ,90  6,1 3 ,7  0,2 0 ,7  
6 0  16 ,76  17 , lO  1 ,82  0,40 0,82 38,48 38,Ol  22,69 6,O 3 ,7  0,2 0 ,7  
7 0  15,79 14,OO 1,83  0,46 4,19 36,96 35,55 23,31 6,O 3 ,7  0,2 0 ,7  
8 0  13,58 17,40 2,23 0,43 1 ,53  38,59 35,48 24,41 6,O 3 ,7  O,2 0,8 
9 0  13,79 18,30 1,82 0,44 1 ,87  40,30 38,30 19 ,54  5,9 3 ,7  0,2 0,8 
9 6  13 ,83  18,30 2,41 0,39 2,17 37,33 36,75 23 ,74  6,O 3 ,7  0,2 0 ,7  

Parameter von Kern PS1709-2 (Teil 2) 

Tiefe benth. benth. plankt. 
im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- Forarn. 
(crn) rarn. (%) rarn, (%) (X) 
1 5  0,OO 0,33 0,OO 
2 5  0,OO 1 ,67  0,33 
3 0  0,OO 2 , 6 7  0,33 
4 0  0,OO 0,67 0 ,33  
5 0  0,OO 0,OO 0,OO 
6 0  0,OO 0,OO 0,OO 
7 0  0,OO 0,OO 0,OO 
8 0  0,OO 0,OO 0,OO 
9 0  0,OO 0,33 0,OO 
9 6  0,OO 0,OO 0,33  

Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige 
nadeln Fossilien bruchst bruchst. (X) (%) Minerale 

(%) (X) (%) (%) (W 
1,33 0,OO 9,33 13,33 63,33 2,OO 10,33 
0,OO 0,OO 4,67 21,OO 66,33 2,OO 4,OO 
0,33 0,OO 2,33 15,33 71 ,67  2,OO 5 ,33  
0,OO 0,OO 2,67 21 ,OO 69,33 2,OO 4,OO 
1,OO 0,OO 3,OO 15,33 73 ,67  3 ,33  3,67 
0,OO 0,OO 2,33 12,67 77 ,33  2,OO 5,67 
0,OO 0,OO 1,33  14,33 78 ,33  2,67 3,33 
0,OO 0,OO 2,OO 16,33 79 ,67  0,33 1,67 
0,OO 0,OO 2,67 13 ,67  76,OO 3,33 4,OO 
0,OO 0,OO 4,67 18,33 67 ,33  5,67 3,67 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle 8: Parameter von Kern PS1712-2 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt 
(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) 

5 33,35 2,85 0 ,09  
1 5  38 ,66  2 ,24  0 ,09  
3 0  41,08 2,06 0,16 
4 0  40,86 4,03 0,15 
5 0  47,15 2 ,99  0 ,20  
6 0  43,02 3 , 0 6  0 ,18  
7 0  44,31 3,35 0 ,33  
8 0  42,74 3 ,63  0,23 
9 0  43,07 3 ,79  0 , 2 0  

C-org- 
gehalt ( 

(Gew.%) 

0,26 
0,36 
0,42 
0,46 
0,57 
0,51 
0,58 
0,59 
0,62 

Kies Sand Silt Ton 
Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

Mean Sorting 

(Phio) (Phio) 

Skew- Kurto- 
ness sis 



Fortsetzung Tabelle 8: Parameter von Kern PS171 2-2 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt 

(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) (Gew.%) 
1 0 0  4 0 , 9 0  4 , 3 7  0 ,35  0 , 6 3  
1 1 0  4 0 , 8 2  3 , 7 4  0 ,20  0 , 6 4  
1 2 0  41 ,62  3 , 3 7  0 ,49  0 ,61  
1 3 0  3 9 , 7 6  3 , 5 8  0 ,25  0 , 6 6  
1 4 0  3 9 , 2 8  3 , 9 3  0 , 4 5  1 , 2 9  
1 5 1  25 ,44  16 ,90  0 , 4 3  0 , 5 7  
1 5 5  - 
1 6 0  3 8 , 6 8  3 ,61  0 , 4 3  0 ,61  
1 7 0  3 6 , 1 3  2.88 0 ,91  0 , 4 4  
1 8 0  3 5 , 0 4  4 ,26  0 ,73  0 , 3 6  

Kies Sand Silt Ton Mean 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 

Parameter von Kern PS1 71 2-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. 
im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(crn) rarn. (%) rarn.(%) 

5  1  , o o  0 , o o  
1 5  0,OO 0,OO 
3 0  0,OO 0,OO 
4 0  0,OO 0,OO 
5 0  0,OO 0,OO 
6 0  0,OO 0,OO 
7 0  0,OO 0,OO 
8 0  0,OO 0,OO 
9 0  0,OO 0,OO 

1 0 0  0 , o o  1  , oo  
1 1 0  0 , o o  0 , o o  
1 2 0  0,OO 0 , 3 3  
1 3 0  0,OO 0 , 3 3  
1 4 0  0,OO 3 , 6 7  
1 5 1  0,OO 1,OO 
1 5 5  0,OO 0 , 3 3  
1 6 0  0,OO 0 ,67  
1 7 0  0,OO 2 , 6 7  
1 8 0  0,OO 0 , 6 7  

plankt 
Forarn 

(X)  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , 3 3  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , 3 3  

Sorting Skew- Kurto- 
(Phio) ness sis 

Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige 
nadeln 

(%) 
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , 3 3  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , 3 3  
0 , 3 3  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  

Fossilien 

(X) 
0 ,67  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , 3 3  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , 3 3  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , 3 3  
0 ,oo  
0 , o o  

bruchst. bruchst. 

(%) (%) 
25 ,67  62 ,67  
28 ,67  5 4 , 6 7  
36,OO 48 ,67  
26 ,67  59 ,33  
2 7 , 3 3  5 2 , 3 3  
3 2 , 3 3  44 ,67  
25 ,33  42,OO 
3 4 , 3 3  40,OO 
30,OO 3 8 , 3 3  
1 8 , 3 3  3 5 , 3 3  
27 ,67  34,OO 
40 ,33  44 ,67  
3 1 , 6 7  3 8 , 6 7  
3 0 , 3 3  27,OO 
15,OO 48 ,67  
3 9 , 6 7  46,OO 
23,OO 42 ,67  
26 ,67  47 ,67  
1 8 , 6 7  3 5 , 6 7  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 um 

Tabelle 9: Parameter von Kern PS1713-2 (Teil 1) 

(%) (%) Minerale 

(%I 
5 , 6 7  3,OO 1  , 3 3  
7 , 6 7  8,OO 1  , O O  

1 0 , 3 3  4 , 3 3  0 , 6 7  
1 0 , 3 3  2 , 3 3  1,OO 
7 , 6 7  1 l ,67  1  ,oO 

1 3 , 6 7  7,OO 2 , 3 3  
20 ,33  12,33 0,OO 
1 8 , 3 3  6,OO 1  , O O  
23 ,67  7 , 3 3  0 , 6 7  
3 4 , 3 3  8,OO 2 ,67  
l 5 , 6 7  21,67 1  , O O  
9 , 3 3  4,OO 1  , O O  

1 9 , 3 3  8 , 6 7  0 , 6 7  
l l , 6 7  26,67 0 , 6 7  
1 6 , 6 7  18,67 0,OO 
10,OO 3 , 6 7  0 , 3 3  
2 1 , 3 3  9,OO 3,OO 
1 6 , 6 7  5 , 6 7  0 , 6 7  
2 9 , 3 3  13,67 l , 6 7  

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 

im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.% (Gew.%) (Phio) (Phio) neSS SiS 
(cm) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) (Gew.%) 

5  37 '29  1 , 9 2  0 ,08  0 , 1 8  16,423 25 ,50  3 9 , 8 3  1 8 , 1 8  6 , 2  4,O 0,O 0 , 8  
1 5  35 ,14  2 ,06  0 , 1 3  0 , 2 0  2 , 1 5  1 3 , 4 3  5 5 , 0 2  29 ,41  7 , 4  3 ,1  0 , l  0 , 9  



1 2 8  

Fortsetzung Tabelle 9: Parameter von Kern PS1713-2 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt 
(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) 

2 5  37,85 1 ,54 0 , lO  
3 5  37,65 2,81 0 ,66 
4 5  33 ,45  2 ,83 0 , 8 3  
5 5  34,36 3 ,49  1,Ol 
6 3  33.73 3 , 2 3  0 ,89  
7 5  36, lO 5 ,27  0 , 8 3  
8 5  38 ,53  6,46 0 ,99  
9 4  33,06 4 ,42 1 , 1 2  

C-org- 
gehalt 

(Gew.%) 
0,21 
0,12 
0 , lO 
0 ,14  
0 ,17  
0 ,14 
0 ,14 
0 ,17  

Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 

Parameter von Kern PS1 71 3-2 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 

(crn) rarn.(%) rarn.(%) 

5  1,OO 0 ,33  
1 5  0 ,67 0,OO 
2 5  0,OO 0 ,67  
3 5  0 , 3 3  3 , 3 3  
4 5  0 ,33  1 , 6 7  
5 5  0,OO 2 , 3 3  
6 3  1,OO 1 , 3 3  

plankt. 
Forarn. 

(%) 
0,oo 
0 ,oo 
0 ,oo  
0 , 6 7  
0 ,67  
0 , 3 3  
0 , 3 3  

Schwarnrn- 
nadeln 

(X) 
0 ,67  
3 , 3 3  
1 , 3 3  
0 ,33 
0 ,33  
0 ,67  
1  , o o  

sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme! sonstige 
Fossilien bruchst. bruch (%) (X) Minerale 

(%) (%) (X) (X) 
0,OO 31,OO 48,67 11 , O O  6,OO 1 , 3 3  
0,OO 25,67 41,67 9 ,67  17,33 1 ,67  
0,OO 30,OO 46,67 14 ,33  5 , 6 7  1 , 3 3  
0 ,33  19 ,67  3 l , 6 7  36 ,33  6,OO 1 , 3 3  
0 ,33  19,OO 35,33 33 ,33  7 ,67  1 , 3 3  
0 ,33  11,OO 38,67 40 ,33  5 ,33  1,OO 
0,OO 17 ,33  35 ,33  26,33 1 6 , O O  1 ,33 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 

Tabelle 10: Parameter von Kern PS1 71 4-2 (Teil 1 ) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- 

m Kern gehalt stigkeit gehait 

(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) 

5  4 l , 3 6  1  ,88  0 ,90  
20 41,86 2 ,86 0 ,79  
3 5  43,03 3 ,19  0 ,40  
5 0  40,72 2 ,84 0 ,82  
6 5  43,20 1 , 8 6  0 , 7 7  
8 0  42,28 3 , 3 2  0 ,68  
9 5  43,09 3 ,04  1 , 0 2  
1 1 0  44,99 2 ,58  0 , 9 2  
1 2 5  43,02 2 ,62  0 ,89  
140  44,76 2 ,97  1  ,O5 
1 5 5  44,07 3 ,36  1 , 0 6  
170  42,64 2 ,97  1  , I 3  
1 8 5  39,31 3 , 1 4  1 , 2 7  

C-org- Kies- Sand Sill Ton Mean 
gehak (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 

(Gew.%) 

0 , 3 7  20,71 10,99 39 ,53  28 ,77  7 , 6  
0 , 3 7  2 ,96 12 ,35  46,82 3 7 , 8 7  7 , 8  
0 ,54  1 ,26  l l , 7 6  46,98 40,OO 7 , 9  
0 , 3 7  1 ,97  9,91 47,94 4 0 , 1 8  8,O 
0,46 0,OO 7,62 49,72 42,66 8 , 2  
0 ,44  0 ,29 4 ,28  52,36 43 ,06  8 , 3  
0 ,46 2 ,03  4 ,25 50 ,83  42 ,89  8 , 3  
0 ,49  0,OO 2,42 50 ,32  47 ,26  8 , 6  
0 ,54  11,27 4 ,73  45,54 3 8 , 4 5  8 , 4  
0 ,56 0 ,47 2,51 49,49 4 7 , 5 3  8 , 7  
0 ,56  0,OO 2 ,57  49,44 47,99 8 , 6  
0 , 5 5  1 ,61 5 ,75  48,65 43 ,98  8 , 4  
0 ,60  1 , 7 5  8 , 9 0  45 ,47  4 3 , 8 8  8 , 3  

Sorting Shew- Kurto- 

(Phio) ness sis 



Fortsetzung Tabelle 10: Parameter von Kern PS1 71 4-2 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- 
m Kern gehalt stigkeit gehalt 
(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) 

200  4 3 , 0 7  2 ,71  1 , 2 2  
210  3 3 , 5 6  1 , 7 5  0 ,12  
2 1 3  2 4 , 5 8  8 , 7 8  0 ,89  
216  22 ,71  8 , 9 9  0 , 6 5  
220  3 9 , 9 3  2 ,66  1 ,51  
240  34 ,90  4 , 8 0  1 , 2 7  
2 5 5  3 8 , 6 5  3 , 9 3  1  , I 7  
2 7 5  3 5 , 4 6  3 ,71  0 ,56  
2 9 5  36 ,31  1 , 6 2  0 ,36  
3 0 3  2 3 , 7 7  9 , 1 2  1 , 2 3  
3 0 8  3 5 , 4 6  2 ,71  1 , 4 3  
3 3 5  3 4 , 9 8  4 ,02  1 , 1 3  
3 5 5  4 6 , 3 6  2 ,44  3 , 5 3  
3 8 0  4 4 , 3 6  2 , 5 8  4 , lO  
3 8 3  28 ,92  2 , 7 5  2 ,99  
3 8 6  3 3 , 0 3  2 , 6 2  3 , l O  
3 9 2  28 ,24  3 , 3 2  1 , 5 2  
3 9 5  3 2 , 4 3  3 , 1 4  2 ,09  
3 9 8  2 5 , 2 0  4 ,71  2 , 2 7  
4 0 5  3 7 , 2 7  2 , 8 8  3 , 0 4  
41 1  22 ,30  5 , 1 5  2 ,04  
4 1 5  3 6 , 9 3  2 ,49  3 , 0 2  
4 4 0  2 3 , l O  5 , 5 9  2 ,97  

C-org- 
gehalt 

(Gew,%) 
0 , 8 9  
0 , 4 3  
0 ,40  
0 ,25  
0 , 4 7  
0 , 4 7  
0 ' 43  
0 ,32  
0 , 4 3  
0 ,55  
0 ,29  
0 , 3 0  
0 ,91  
1  , I  0  
0 ,71  
0 ,80  
0 ,82  
0 , 8 2  
0 , 7 5  
0 , 9 7  
0,71 
1 , 0 7  
0 , 6 5  

Kies- Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 

(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 

Parameter von Kern PS1 71 4-2 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 

(crn) ram.(%) rarn.(%) 

5  0 , 3 3  0,OO 
2 0  0 , 3 3  0,OO 
3 5  0 ,oo  0 , o o  
5 0  0,OO 0,OO 
6 5  0 , 3 3  0,OO 
8 0  0 , o o  0 ,oo  
9 5  0 ,oo  0 , o o  

1 1 0  0 , o o  0 ,oo  
1 2 5  0,OO 0,OO 
1 4 0  0,OO 0,OO 
1 5 5  0 , 3 3  0 , 6 7  
1 7 0  0,OO 1  ,OO 
1 8 5  0,OO 0 , 6 7  
200  0,OO 1 , 6 7  
2 1 0  0 , o o  1 , o o  
2 1 3  0,OO 0 , 6 7  
21 6  0,OO 1 , 3 3  

plankt 
Forarn 

("4 
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , 3 3  
0 , 3 3  
0 , 3 3  
0 ,oo  
0 , 3 3  

Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme! sonstige Schwefel- 

nadeln 

(X) 
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  

Fossilien bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale gehalt 

(%) (%) (%) (X) (Gew.%) 

0,OO 3 4 , 6 7  43 ,33  16,OO 1 , 3 3  4 , 3 3  0 , 0 9  
0,OO 3 7 , 3 3  48 ,33  9 , 3 3  0 , 3 3  4 , 3 3  0 , 0 9  
0,OO 3 7 , 3 3  39 ,33  1 8 , 3 3  2 , 3 3  2 , 6 7  0 , l O  
0,OO 45 ,33  36,OO 1 6 , 6 7  0 , 3 3  1 ' 6 7  0 , 0 8  
0,OO 49,OO 28 ,33  18,OO 2,OO 2 , 3 3  0 , 0 9  
0,OO 5 1 , 6 7  28 ,33  16 .67  1 , 6 7  1 , 6 7  0 ,09  
0,OO 49,OO 26,OO 22,OO 1 , 3 3  1 , 6 7  0 , 0 9  
0,OO 53 ,33  24 ,67  1 8 , 3 3  1 , 6 7  2,OO 0 , 0 9  
0,OO 49,67  25,OO 1 7 , 3 3  5,OO 3,OO 0 ,11  
0,OO 44 ,33  2 5 , 3 3  2 4 , 3 3  4 , 3 3  1 , 6 7  0 , l O  
0,OO 39,OO 26,OO 28 ,33  3 , 3 3  2 , 3 3  0 , l O  
0,OO 40 ,67  25,OO 28 ,33  2 ,33  2 , 6 7  0 , 1 2  
0,OO 47 ,67  22,OO 2 4 , 6 7  1 , 3 3  3 , 3 3  0 , 1 9  
0,OO 46,67  22 ,67  24 ,67  1 , 3 3  2 , 6 7  0 , 1 2  
0,OO 8,OO 9 , 3 3  6,OO 75,33 0,OO 0 , l O  
0,OO 7 , 6 7  11 ,67  3,OO 76,67 0 , 3 3  0 , 0 8  
0,OO 7 , 3 3  3 8 , 3 3  34,OO 17,33 1 , 3 3  0 , 0 7  



Fortsetzung Tabelle 10: Parameter von Kern PS1 71 4-2 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. 

m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(crn) rarn.(%) rarn.(%) 
220  0,OO 0,33 
240 0,OO 1,OO 
255  0,OO 1,OO 
275  0,OO 0,33 
295  0,OO 0,OO 
303  0,OO 1,OO 
308  0,OO 0,OO 
335  0,OO 0,33 
355  0,OO 1,33 
3 8 0  0,OO 0,OO 
383  0,OO 0,OO 
386  0,OO 0,OO 
3 9 2  0,OO 0,OO 
395  0,oo 0,oo 
398  0,OO 0,OO 
405 0,OO 0,OO 
41 1 0,OO 0,OO 
415 0,OO 0,OO 
440  0,OO 0,OO 

plankt. 

Forarn. 

( X )  
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Schwarnrn- 
nadeln 

(%) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige Schwefel- 

Fossilien bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale gehalt 

(%) (%) (%) (X) (Gew.%) 

0,OO 39,33 34,67 19,67 4,67 1,33 0,17 
0,OO 41,OO 24,67 22,OO 9,67 1,33 0,11 
0,OO 36,33 33,OO 22,OO 6,OO 1,67 0 , lO  
0,OO 30,OO 31,67 28,33 6,67 2,67 0 , lO 
0,OO 31,OO 31,33 25,33 11,33 1,33 0,07 
0,OO 20,67 48,OO 9,OO 21,OO 0,33 0,13 
0,OO 19,OO 35,33 38,33 6,OO 1,33 0,07 
0,OO 17,OO 34,OO 37,OO 8,67 3,OO 0,06 
0,oo 11,oo 35,33 45,33 4,33 2,oo 0,12 
0,OO 3,33 33,33 58,33 3,33 1 ,67 0,36 
0,OO 7,67 26,OO 61,33 3,67 1,33 0,34 
0,OO 5,33 33,OO 46,67 13,33 1 ,67 0,33 
0,OO 8,33 27,33 53,33 9,33 1 ,67 0,40 
0,OO 3,33 22,OO 52,OO 21,33 1,33 0,26 
0,OO 2,OO 25,67 63,OO 7,OO 2,33 0,42 
0,OO 6,33 28,33 55,67 8,33 1,33 0,41 
0,OO 5,OO 27,67 55,OO 9,33 3,OO 0,45 
0,OO 4,OO 24,67 63,33 6,OO 2,OO 0,63 
0,OO 2,67 15,33 77,OO 3,33 1,67 0,49 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle l l  : Parameter von Kern PS171 5-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
r n ~ e r n  gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 
(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

1 0  44,17 3,14 0,23 0,66 5,38 10,73 52,83 31,06 7 ,7  3,O 0,O 1,O 
2 0  43,48 3,67 0,28 0,66 0,OO 8,78 53,48 37,74 7,9 3,O 0,O 0,9 
3 0  44,58 3,37 0,28 0,59 2,16 7,34 52,21 38,29 8,O 2,9 0,O 0 ,8  
4 0  44,02 3,14 0,26 0.67 0.00 6,04 54,11 39,85 8,2 2,7 0,O 0,8 
5 0  43,23 3,37 0,25 0,69 0,OO 4,91 53.87 41,22 8 , l  2,7 0 , l  0,7 
6 0  45,24 2,423 0,18 0.68 0,OO 5,44 54,66 39,90 8 , l  2 ,7  0,O 0,7 
7 0  44,53 3,84 0,18 0,76 0,73 7,18 52,75 39,35 8,O 2,8 0,O 0,7 
8 0  40,06 5,50 0,21 0,63 0,71 10,98 51,15 37,16 7,9 3,O - 0 , l  0,8 
9 0  33,25 4,66 0,24 0,75 2,56 12 '07  50,31 35,06 7,8 3,O - 0 , l  0,8 
1 0 0 2 9 , 3 9  4,94 1,66 0,58 1,38 34,90 39,05 24,67 6,1 3,9 0 , l  0,7 
1 1 0  24,Ol 8,50 1,70 0,65 1,09 36,07 38,61 24,23 6,1 3 ,7  0 , l  0,7 
1 2 0  18,54 10,20 2,33 0,84 0,51 42,82 37,26 19,42 5,4 3,6 0,3 0,9 
130  15,97 7,63 2,08 0,80 3,71 41,66 34,02 20,61 5,5 3 ,7  0,2 0,9 
1 4 0  22,62 4,59 1,39 0,71 12,12 30,14 33,65 24,09 6,2 3,8 0 , l  0,7 
1 5 0  28,93 8,50 1,38 0 ,79  19,40 25,60 32,92 22,08 6,2 3 ,7  0,O 0,8 
1 6 0  17,27 12,60 2,46 0 ,77 1,77 41,48 35,52 21,23 5 ,6  3 ,7  0,3 0 ,8  



Fortsetzung Tabelle 11 : Parameter von Kern PS1 71 5-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 

im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phi0) (Phio) ness sis 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

1 7 0  18,35 8,68 2,Ol 0,87 0,57 38,OO 36,56 24,87 5,8 3 ,8  0 ,2  0,7 
1 8 0  19,40 10,70 2,87 0,82 1 ,87  36,43 36,46 25,24 6,O 3 ,7  0 ,2  0 ,7  
1 9 0  15,04 9,60 2,63 0,75 2,52 47,82 29,52 20,14 5,4 3 ,8  0 ,3  0,9 

Parameter von Kern PS1 71 5-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(cm) rarn.(%) rarn.(%) 

1 0  3 ,67  0,OO 
2 0  0,oo 0,oo 
3 0  0,OO 0,33 
4 0  0,OO 0,OO 
5 0  0,OO 1 ,OO 
6 0  0,OO 1,33 
7 0  0,OO 0,OO 
8 0  0,OO 0,OO 
9 0  0,OO 0,33 

1 0 0  0,33 6,67 
1 1 0  0,oo 2,oo 
1 2 0  0,oo 0,oo 
1 3 0  0,OO 0,33 
1 4 0  0,OO 5,33 
1 5 0  0,OO 0,33 
1 6 0  0,OO 0,33 
1 7 0  0,OO 0,OO 
1 8 0  0,OO 0,OO 
1 9 0  0,OO 0,33 

Forarn. 

("4 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

nadeln 

(X) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,33 
3,67 
1 ,oo 
0,oo 
0,67 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 

Fossilien Bruchst. bruchst. %) (X) Minerale 
(%) (%) (%) (X) 

0,OO 36,OO 39,67 12,OO 0,67 8,OO 
0,67 31,OO 34.00 22,67 5,OO 6,67 
0,OO 42,67 29,33 17,33 3,67 6,33 
0,OO 42,67 30,OO 20,67 1,OO 5,33 
0,OO 35,67 30,OO 18,67 6,33 8,OO 
0 ,67  29,67 29,67 19,OO 7,OO 8,33 
0,OO 22,33 29,67 35,OO 8,33 3 ,67  
0,OO 20,67 29,67 35,33 7,67 6 ,67  
0,OO 11,67 25,67 54,33 2,67 4 ,67  
0,OO 4,67 29,67 50,33 4,OO 3,33 
0,OO 3,OO 16,67 73,67 2,OO 2,33 
0,OO 2,OO 12,OO 79,OO 3,OO 4,OO 
0,OO 3,67  14,OO 79,67 0,67 1,33 
0,OO 7,33 20,67 62,OO 1,OO 3,33 
0,OO 3,OO 13,67 74,67 2,33 5 ,67  
0,OO 2,OO 11,67 81,OO 1,67 3,33 
0,OO 4,OO 12,OO 78,33 1,33 4,OO 
0,OO 3,OO 15,OO 80,OO 0,33 1 ,67  
0,OO 5,OO 13,33 79,67 0,33 1 ,33  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle 12: Parameter von Kern PS1716-2 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- 
m Kern gehalt stigkeit gehalt 

(crn) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) 

5 37,04 4, lO 2,09 
1 0  25,82 3,41 3,05 
3 0  28,40 5 ,15  2,18 
5 0  25,69 8,96 2,58 
7 0  21,65 9,78 2,78 
9 0  26,32 8 ,17  2,21 

1 0 8  29,34 5,88 2 ,07  
1 3 0  24,68 6,81 2,68 
1 5 0  28,66 8,12 2,23 

C-org- 
gehalt 

(Gew.%) 

0,62 
0,52 
0,57 
0,62 
0,54 
0,60 
0,54 
0,54 
0,64 

Kies 
(Gew.%) 

0 ,29  
0 ,82  
2,34 
4,25 
3,93 
8,07 
2,39 
2 ,52  
0 ,oo  

Sand Silt Ton 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

Mean Sorting Skew- Kurto- 

(Phio) (Phio) ness sis 



Fortsetzung Tabelle 12: Parameter von Kern PS1 71 6-2 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- 
11 K e r n  gehalt stigkeit gehak 
(cm) (Gew,%) (kPa'S) (Gew.%) 
1 7 0  2 7 , 2 0  6 , 5 5  2 ,32  
1 8 5  2 7 , 4 6  6 , 4 6  2 , 2 2  
2 0 0  2 5 , 1 2  7 , 0 4  2 .52  
2 0 7  1 9 , 6 0  8 , 5 6  4 , 1 7  
2 2 0  15,ZO 1 7 ' 8 0  4 , 2 7  

C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 

gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.% (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 

(Gew.%) 

0 , 5 9  0 , 4 6  2 3 , 2 8  4 6 , 8 3  2 9 , 4 3  6 , 8  3 , 4  0 , l  0 , 8  
0 , 5 2  0 , 3 2  23 ,20  4 8 , 6 3  2 7 , 8 5  6 , 7  3 , 3  0 , l  0 , 8  
0 , 5 6  1 , 7 9  24 ,62  4 4 , 6 7  2 8 , 9 3  6 , 7  3 , 4  0 , l  0 , 8  
0 , 4 5  0 , 3 5  35 ,34  3 9 , 5 0  24 ,81  6 , 2  3 , 6  0 , 2  0 , 7  
0 , 3 9  4 , 5 5  3 6 , 7 8  3 5 , 9 4  2 2 , 7 4  6,O 3 , 7  0 , 2  0 , 7  

Parameter von Kern PS1 71 6-2 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige Schwefel- 

m K e r n  aggl.Fo- kalk.Fo- 
(cm) ram.(%) ram.(%) 

5  0 , o o  0 , o o  
1 0  0 , o o  0 , o o  
3 0  0,OO 0,OO 
5 0  0,OO 0 , 6 7  
7 0  0,OO 0 , 6 7  
9 0  0,OO 0 , 6 7  

1 0 8  0,OO 0,OO 
1 3 0  0,OO 0 , 6 7  
1 5 0  0,OO 0,OO 
1 7 0  0,OO 0,OO 
1 8 5  0,OO 0,OO 
2 0 0  0 , o o  0 , o o  
2 0 7  0,OO 0,OO 
2 2 0  0 , o o  0 , o o  

Foram 

(X) 
0 ,oo  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0,OO 
0 , o o  
0 , o o  

nadeln 

("4 
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  
0 , o o  

Fossilien bruchst. 

(X) (%) 
0,OO 2 , 6 7  
0 , 3 3  2 , 3 3  
0,OO 4,OO 
0,OO 3,OO 
0 , o o  3 , 3 3  
0,OO 2 , 3 3  
0,OO 2 , 3 3  
0,OO 3,OO 
0,OO 1 , 6 7  
0 , o o  4 , 3 3  
0,OO 2 , 3 3  
0,OO 2 , 3 3  
0 , o o  0 , o o  
0,OO 0 , 3 3  

bruch (%) (%) Minerale gehalt 

(%) (%) ;Gew.%) 
3 2 , 3 3  49,OO 9 , 3 3  6 , 6 7  0 , 1 3  
34,OO 46,OO 12,33 5,OO 0 , 1 2  
32,OO 47,OO 11,33 5 , 6 7  0 , 0 9  
3 1 , 6 7  5 3 , 3 3  7,OO 4 , 3 3  0 , 1 2  
2 5 , 6 7  58,OO 9 , 3 3  3,OO 0 ,1  1  
3 4 , 3 3  46,OO 13,OO 3 , 6 7  0 ,09  
4 0 , 6 7  49,OO 5,OO 3,OO 0 , 0 6  
3 2 , 3 3  51 , O O  10,33 2 , 6 7  0 , 0 7  
3 5 , 3 3  51 , O O  8 , 3 3  3 , 6 7  0 , 0 7  
35,OO 4 4 , 6 7  13,OO 3,OO 0 , 0 7  
3 3 , 3 3  4 0 , 6 7  19,67 4,OO 0 , l O  
2 7 , 6 7  5 3 , 3 3  14,67 2,OO 0 ,09  
2 2 , 6 7  6 9 , 6 7  3 , 3 3  4 , 3 3  0 , 1 7  
27,OO 6 4 , 6 7  3 , 3 3  4 , 6 7  0 , 2 3  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 

Tabelle 13: Parameter von Kern PS1718-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- 

m K e r n  gehalt stigkeit gehalt 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) 

5  4 4 , 4 4  2 , 4 4  1 , 2 0  
1 5  4 5 , 5 9  2 , 1 4  1 , 1 2  
2 5  4 5 , 4 6  1 , 7 5  1 , 2 2  
4 0  4 3 , 4 6  3 , 2 5  1 , 1 9  
5 5  4 4 , 5 6  2 , 2 4  1 , 0 3  
7 0  4 3 , 8 0  2 , 6 2  1 , 1 2  
8 5  4 0 , 9 4  2 , 5 3  0 , 8 9  

1 0 0  4 5 , 1 6  2 , 5 8  1 , 3 7  
1 1 5  4 3 , 6 4  3 , 5 8  1 , 4 6  
1 3 0  4 4 , 2 2  4 , 7 6  1 , 6 7  
1 4 5  4 4 , 8 4  3 , 3 2  1 , 5 9  
1 6 0  4 0 , 7 6  3 ,Ol  1 , 6 3  

C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting 
gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) 

(Gew.%) 

0 , 4 5  0 , 5 2  7 , 8 3  5 0 , 2 5  4 1 , 4 0  8,O 3,O 
0 , 4 6  0,OO 6 , 1 3  5 0 , l l  4 3 , 7 5  8 , 3  2 , 7  
0 , 4 7  0 , 4 0  4 , 5 4  5 1 , 8 7  4 3 , 1 9  8 , 2  2 , 6  
0 , 4 8  2 , 4 5  1 0 , l O  46 ,81  4 0 , 6 5  8 , l  3 , 2  
0 , 41  0 , 2 8  5 , 6 7  5 2 , 1 7  4 1 , 8 8  8 , 2  2 , 6  
0 , 4 7  0,OO 4 , 2 2  5 1 , 8 7  4 3 , 9 1  8 , 4  2 , 6  
0 , 3 7  1 3 , 1 8  1 6 , 3 2  3 9 , 2 3  3 1 , 2 7  7 , 3  3 , 5  
0 , 5 4  0,OO 1 , 7 0  5 1 , 2 2  4 7 , 0 8  8 , 6  2 , 4  
0 , 5 9  0,OO 2 , 3 5  51 ,61  4 6 . 0 5  8 , 5  2 . 5  
0 , 5 4  1 , 6 2  2 , 7 8  5 0 , 0 8  4 5 , 5 3  8 , 5  2 , 5  
0 , 5 2  1 , 1 6  3 , 4 4  4 8 , 9 2  4 6 , 4 8  8 , 6  2 , 5  
0 , 5 3  0 , 7 2  4 , 4 9  5 1 , 1 8 4 3 , 6 1  8 , 3  2 , 6  

Skew- Kurto- 
ness sis 

- 0 , l  0 , 9  
- 0 , l  0 , 8  
0,O 0 , 7  

- 0 , 2  1 , o  
- 0 , l  0 , 8  
- 0 , l  0 , 8  
- 0 , l  0 , 9  
- 0 , l  0 , 7  
- 0 , l  0 , 7  
- 0 , l  0 , 7  
- 0 , 2  0 , 8  
0 , o  0 , 7  



Fortsetzung Tabelle 13: Parameter von Kern PS171 8-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean 

m Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 
1 7 5  4 l , 2 2  3,54 1,91 

Sorling Skew- Kurto- 
(Phio) ness sis 

Parameter von Kern PS1718-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige Schwefel- 

im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 

(cm) ram.(%) ram.(%) 
5 0,oo 0,oo 
1 5  0,OO 0,OO 
2 5  0,OO 0,OO 
4 0  0,OO 0,OO 
5 5  0 ,oo  0,oo 
7 0  0,OO 0,OO 
8 5  0,OO 0,67 

1 0 0  0,OO 0 ,67  
115  0,OO 1 ,OO 
1 3 0  0,OO 3,33 
1 4 5  0,OO 4 ,67  
1 6 0  0,OO 1 ,33  
175  0,OO 1 ,67  
1 9 0  0,OO 2,33 
205  0,OO 2,33 
220  0,OO 0,33 
235  0,OO 0,67 
2 5 0  0,OO 0 ,33  
2 6 5  0,OO 1 ,67  
2 8 0  0,OO 2 ,67  

Foram 

(W 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
1,67 
1,33 
0,33 
0,33 
0,oo 
0 ,67  
0,oo 
0,33 
0 ,67  
0,33 
1,33 

nadeln 

W) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 '00  
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 '00  

Fossilien bruchst. bruchst. 

(%) (%) (%) 
0,67 53,67 32,OO 
0,OO 50,67 35,OO 
0,OO 48,OO 34,67 
0,OO 52,67 31,67 
0,OO 54,33 33,OO 
0,OO 51,OO 33,OO 
0,33 48,33 31,33 
0,OO 39,33 28,33 
0,OO 21,OO 23,OO 
0,OO 33,OO 22,33 
0,67 33,67 22,67 
0,OO 33,OO 26,OO 
0,OO 31,67 28,OO 
0,OO 46,OO 25,33 
0,OO 38,33 33,33 
0,OO 26,OO 26,OO 
0,OO 19,33 25,33 
0,OO 18 ,67  35,33 
0,OO 15,OO 42,33 
0,OO 9,33 42,67 

(%) (X) Minerale gehalt 

(X) (Gew.%) 

8,OO 4,33 1,33 0,09 
12,33 1 ,33  0,67 0,1 1 
11,33 4,67 1,33 0,09 
10,67 3 ,67  1,33 0,11 
9,67 2,OO 1 ,OO 0,09 
10 ,67  l , 6 7  3,67 0,09 
13,OO 4,33 2,OO 0,08 
26,67 2,33 2,67 0 , lO  
26,67 26,67 1 ,OO 0,14 
25,67 12,OO 2,OO 0 , l  2 
20,OO 15,OO 2,OO 0,13 
22,OO 16,33 1 ,OO 0,19 
28,67 8,33 1,33 0,23 
16 ,67  7,67 2,OO 0,18 
19,OO 4,OO 2,33 0,09 
37 ,67  8,33 l , 6 7  0,09 
48,33 3,33 2,67 0,06 
30,OO 14,OO 1,OO 0,06 
33,67 5 ,33  1,67 0,06 
35,67 7,OO 1,33 0,43 



Fortsetzung Tabelle 13: Parameter von Kern PS1 71 8-1 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamrn- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrneisonstige Schwefel- 

tm Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(crn) rarn.(%) rarn.(%) 
2 9 5  0,OO 1 , 6 7  
3 1 0  0,OO 0,OO 
3 2 5  0,OO 0,OO 
3 4 0  0,OO 0,OO 
3 5 5  0 ,oo  0 ,oo  
3 7 0  0,OO 0,OO 
3 8 5  0,OO 0,OO 
4 0 0  0,OO 0,OO 
4 1 5  0 '00  0,OO 
4 3 0  0,OO 0,OO 
4 4 0  0,OO 0,OO 
450  0,OO 0,OO 

Foram. 

(W 
1 , 3 3  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  

nadeln 

(X) 
0 , 3 3  
0 ,oo  
0 , o o  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 , o o  
0 ,oo  
0 ,oo  
0 ,oo  

Fossilien bruchst. bruchst. (%) (X) Minerale gehalt 

(X) (X) (%) (%) (Gew .%) 

3 , O O  5 , 6 7  5 7 , 6 7  20 ,67  8 , 6 7  1  , O O  0 ,51  
0,OO 5 , 6 7  35 ,67  50 ,33  6 , 3 3  2,OO 0 , 2 4  
0,OO 1 1 , 6 7  28 ,67  48,OO 8 , 3 3  3 , 3 3  0 ,36  
0,OO 8 , 3 3  31,OO 52 ,33  6 , 3 3  2,OO 0 ,42  
0,OO 10,OO 27 ,67  5 3 , 6 7  7,OO 1 , 6 7  0 , 4 5  
0,OO 16,OO 28,OO 44 ,67  8 ,67  2 ,67  0 , 4 3  
0,OO 6 , 3 3  27,OO 5 8 , 6 7  6,OO 2,OO 0 ,44  
0,OO 8,OO 32 ,67  50,OO 6 , 3 3  3,OO 0 ,45  
0,OO 10,OO 2 5 , 3 3  51 ,67  9 , 6 7  3 , 3 3  0 ,46  
0,OO 7 , 3 3  26 ,67  51,OO 12,67 2 , 3 3  0 , 4 2  
0,OO 1 1 , 6 7  23,OO 46 ,67  15,33 3 , 3 3  0 , 4 7  
0,OO 15,OO 2 6 , 3 3  50,OO 6 , 6 7  2,OO 0 , 4 8  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle 14: Parameter von Kern PS1 71 9-1 (Teil 1  ) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat 
im Kern gehalt stigkeit gehalt 
(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) 

2  32 ,66  2 , 8 8  0 , 7 3  
1 0  3 7 , 1 8  2 , 2 7  0 , 6 5  
2 0  3 7 , 8 7  2 , 3 7  0,61 
3 0  41 ,89  3 , 0 6  0 ,76  
4 0  40 ,72  3 , 5 8  1 , 4 7  
5 0  41 ,06  2 , 7 9  0 ,46  
6 0  40 ,76  2 '66 0 ,70  
7 0  40 ,91  3 ,41  0 , 7 9  
8 0  42 ,82  2 , 6 2  0 , 8 6  
9 0  44 ,26  2 ,36  0 , 8 0  
1 0 0  43 ,83  2 , 4 4  1 , 4 2  
11 0  4 5 , 4 3  2 ,44  0 , 7 9  
1 2 0  4 4 , 7 7  2 , 7 9  0 ,95  
1 3 0  43 ,08  3 , 2 3  2 , 6 5  
1 4 0  4 2 , 4 3  3 , 2 3  3 , 1 5  
1 5 0  40 ,51  3 , l O  1 , 6 5  
1 6 0  4 2 , 1 5  3 , 3 2  1 , 3 0  
1 7 0  29 ,86  6 , 4 6  2 , 5 7  
1 8 0  40 ,40  3 , 1 9  1 , 3 6  
1 9 0  3 7 , 5 3  2 ,71  1 , 2 9  
200 42 ,39  5 , 4 6  1 , 1 2  
21 0  3 9 , 5 2  2 , 7 5  1 , 0 2  
220  3 9 , 6 2  3 , 6 4  1 , 2 2  
230  3 5 , 8 9  3 , 3 5  0 , 6 8  
240  3 4 , 7 8  4 , 3 3  0 , 7 8  

C-org- 
gehalt 

(Gew.%) 
0 , 3  1  
0 , 3 5  
0 , 3 2  
0 , 3 8  
0,41 
0 , 4 9  
0 , 4 0  
0 , 3 9  
0 , 4 8  
0 , 5 3  
0 , 5 4  
0 , 5 3  
0 ,59  
0 , 5 2  
0 , 6 4  
0 , 5 3  
0 ,61  
0 , 6 4  
0 , 4 8  
0 , 4 0  
0 , 4 0  
0 , 3 7  
0 , 4 0  
0 , 2 9  
0 , 3 0  

Kies Sand Silt Ton 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew,%) 

Mean Sorting 
(Phio) (Phio) 

7 , 7  3 , 3  
7 ,1  3 , 7  
6 , 7  3 , 9  
7 , 5  3 , 5  
7 , 7  3 , 4  
7 , l  3 , 8  
7 ,6  3 , 5  
8 , l  3 , l  
8 , 3  2 , 9  
8 , 6  2 , 5  
8 , 5  2 , 6  
8 , 5  2 , 7  
8 , 7  2 , 4  
8 , 6  2 , 5  
8 , 7  2 , 5  
8 , 6  2 , 6  
8 , 4  2 , 7  
5 , 3  2 , 8  
8 , 5  2 , 7  
8 ,1  3,O 
8 , 3  3,O 
7 , 8  3 , 3  
8 , 2  3,O 
7 , 2  3 , 7  
7 , 7  3 , 3  

Skew- Kurto- 
ness sis 

- 0 , )  1 , o  
- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , 2  0 ,9  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 2  0 ,9  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 2  0 ,9  
- 0 , l  0 ,9  
- 0 , l  0 , 8  
- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , l  0 , 8  
- 0 , l  0 , 9  
- 0 , l  0 , 9  
- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , 2  0 , 9  
0 , 4  1 , 5  

- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 3  1 , o  
- 0 , 2  1 , o  
- 0 , 2  0 , 9  
- 0 , 2  0 , 9  



Fortsetzung Tabelle 14: Parameter von Kern PS1 71 9-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) 

250  33,69 3,41 0,87 
260  32,64 3,1 1 1,24 
270 34,04 3,68 1,07 
280 33,27 4,1 1 1,22 
290  30,90 4,06 1,09 
3 0 0  37,88 2,60 3,28 
315  37,88 1,83 4,27 
3 2 2  20,14 3,36 3,92 
335  25,87 3,32 3,57 
3 4 7  18,75 6,20 3,75 
353  16,94 8,08 3,08 
3 5 7  19 '82  4,Ol 4,66 
3 6 7  19,85 4,45 3,81 
3 7 2  11,63 5,94 2,70 
375 20,07 3,26 3,89 
3 9 0  18,51 5,06 3,09 

C-org- 
gehalt 

(Gew.%) 

0,43 
0,21 
0,21 
0,20 
0,25 
0,68 
1 ,oo 
0,26 
0,4 1 
0,28 
0,15 
0,27 
0,23 
0,06 
0,30 
0,29 

Kies Sand Sik Ton Mean 

(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 

Parameter von Kern PS1 71 9-1 (Teil 3) 

im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(crn) rarn.(%) rarn.(%) 

2 0,67 0,OO 
1 0  0,oo 0,oo 
2 0  0,67 0,OO 
3 0  0,OO 0,OO 
4 0  0,OO 0,OO 
5 0  0,OO 0,OO 
6 0  0,OO 0,OO 
7 0  0,OO 0,OO 
8 0  0,OO 0,OO 
9 0  0,OO 0,OO 

1 0 0  0,oo 0,oo 
110  0,oo 0,oo 
1 2 0  0,OO 0,67 
1 3 0  0,OO 0,OO 
140  0,OO 1,OO 
150  0,OO 0,67 
160  0,OO 0,OO 
1 7 0  0,OO 0,OO 
1 8 0  0,OO 0,33 
1 9 0  0,OO 0,67 
200 0,OO 0,67 
210 0,oo 1,oo 
220 0,oo 0,oo 
230 0,OO 0,33 

Foram. 

(X) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

nadeln 

(W 
0,33 
0,oo 
0,33 
0 '00 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Fossilien 

(%I 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Sorting Skew- Kurto- 

(Phio) ness sis 

Tiefe benth. benth. dankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnmeisonstige Schwefel- 

I bruchst. bruchst. 

(X) (%) 
41,OO 41 ,OO 
41,67 44,67 
39,OO 46,33 
38,67 42,67 
35,OO 50,OO 
39,OO 46,33 
38,67 40,33 
35,OO 47,67 
34,33 47,OO 
34,OO 43,33 
41,33 28,OO 
36,33 34,33 
29,33 28,33 
23,33 31,67 
30,67 24,OO 
36,33 31,67 
25,67 28,OO 
10,33 32,OO 
25,67 31 , O O  
29,67 31,67 
32,67 33,67 
22,33 35,33 
28,33 27,33 
23,67 28,67 

Minerale gehalt 

( X )  (Gew.%) 

1,OO 0,07 
2,33 0,08 
4,OO 0,08 
4,OO 0,09 
3,33 0,09 
1,67 0,08 
2,67 0,08 
2,33 0,08 
2 ,67 0,09 
1,33 0,09 
1,67 0,08 
1,33 0,09 
1,33 0,09 
1,67 0 '09 
3,OO 0, lO 
1,33 0 , lO 
2,oo 0,11 
1 '00 0,08 
2,67 0,12 
2,oo 0,11 
1 ,OO 0,13 
1,33 0 , lO 
2,67 0,09 
4,OO 0,07 



Fortsetzung Tabelle 14: Parameter von Kern PS1 71 9-1 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwarnrn- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige Schwefel 

m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(crn) rarn.(%) rarn.(%) 

2 4 0  0,OO 0,33 
2 5 0  0,OO 2,OO 
2 6 0  0,OO 0,OO 
2 7 0  0,OO 0,33 
2 8 0  0,OO 0,33 
2 9 0  0,OO 4,33 
3 0 0  0,OO 0.33 
3 1 5  0,OO 0,OO 
3 2 2  0,OO 0,OO 
3 3 5  0,oo 0,oo 
3 4 7  0 ,oo  0,oo 
3 5 3  0,oo 0,oo 
3 5 7  0 ,oo  0,oo 
3 6 7  0,OO 0,OO 
3 7 2  0,OO 0,OO 
3 7 5  0,oo 0,oo 
3 9 0  0,OO 0,OO 

Forarn. 

("4 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

nadeln 

(X) 
0 ,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Fossilien bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale gehalt 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle 15: Parameter von Kern PS1720-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean 
rn Kerl gehalt stigkeit gehart gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 
(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

0 ,08  
0,12 
0,05 
0,06 
0,06 
0,05 
0,08 
0,23 
0,19 
0,20 
0,21 
0 ,08  
0,19 
0,15 
0,06 
0,21 
0 ,22  

Skew- Kurto- 
ness sis 

0,4 1 , 2  
0 , l  0,8 
0,O 0,8 
0,o 0,8 
0,O 0,9 
0 , l  0,8 
0 , l  0,8 
0,O 0 ,8  
0,O 0 ,8  
0,4 1 ,O 
0 , 2  0,8 
0,3 0 ,9  
0 , l  0 ,8  
0 , l  0 ,8  
0 ,1  0,7 



Fortsetzung Tabelle 15: Parameter von Kern PS1720-1 (Teil 2) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige 

m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- Forarn. nadeln Fossilien bruchst. bruch (%) (X) Minerale 
(cm) rarn.(%) rarn.(%) (%) (%) (%) (%) (X) (Gew.%) 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 um 

Tabelle 16: Parameter von Kern PS1721-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean 
m Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 
(cm) (Gew.%) (kPa*S) (Gew.%) (Gew.%) 

Skew- Kurto- 
ness sis 

0 , l  0 ,7 
0,3 0,7 
0,5 0,9 
0,4 0,8 
0,3 0,8 
0,3 0,9 
0,3 0,7 
0,3 0,8 
0,2 0,8 
0,2 0,8 
0,2 0 , 8  
0 , l  0 , 8  
0,2 0 , 9  
0 , l  0,8 
0 , l  0,8 
0 , l  0,8 
0,2 0,8 
0,2 0 ,8  
0 , l  0 ,8 
0,2 0,8 
0,3 0,9 



Fortsetzung Tabelle 16: Parameter von Kern PS1 721 -1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt (Gew.%) (Gew.OA) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 
(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 
215 22,77 16,50 1,73 0,73 0,84 31,85 38,25 29,07 6,5 3,7 0,1 0,7 
225 13,55 11,60 2,27 0,85 6,79 45,41 33,68 14,12 5,O 3,4 0,3 1,O 

Parameter von Kern PS1721-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 

(crn) rarn.(%) ram.(%) 

5 0,33 0,OO 
1 5  0,OO 0,OO 
2 5  0,OO 0,OO 
3 5  0,OO 0,33 
4 5  0,oo 0,oo 
5 5  0,OO 0,67 
6 5  0,OO 0,67 
75  0,OO 0,67 
8 5  0,OO 0,67 
9 5  0,oo 1,oo 

105  0,OO 0,OO 
115  0,OO 0,OO 
125  0,OO 0,67 
135 0,OO 0,33 
145  0,OO 0,67 
155 0,OO 1 ,OO 
165  0,OO 0,67 
171 0,OO 1,67 
184  0,OO 1,67 
195  0,OO 0,OO 
205 0,OO 0,33 
215 0,OO 0,67 
225 0,OO 0,OO 

plankt 
Forarn 

(X) 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige 
nadeln 

("4 
1 ,oo 
2,oo 
2,33 
1 ,oo 
0,oo 
1,33 
0,33 
1 ,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 ,oo 
0,oo 

Fossilien 

(X) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 ,oo 
0,oo 

bruchst. 

(X) 
8,33 
4,OO 
2,33 
3 ,67 
4,67 
3,OO 
4,OO 
3,67 
6,33 
6,33 
4,67 
5,OO 
5,OO 
8,OO 
3,67 
5,OO 
4,67 
8,33 
8,67 
4,33 
4,OO 
5,OO 
2,67 

bruchst. (X) (%) Minerale 

(%) (X) 
42,OO 16,33 31,OO 0,67 
40,33 22,67 31,OO 0,OO 
48,67 18,33 27,67 0,67 
39,OO 31 ,OO 24,67 0,33 
37,67 38,OO 18,33 1,33 
34,67 34,OO 26,OO 0,33 
38,OO 30,67 24,67 1,33 
32,67 29,33 32,33 0,OO 
42,33 41,33 9,OO 0,OO 
43,33 37,OO 12,OO 0,OO 
45,67 38,OO 10,33 0,67 
45,67 44,67 3,67 1,OO 
46,67 38,67 8,67 0,33 
48,67 39,33 3,33 0,OO 
43,33 42,OO 9,33 1 , O O  
45,33 43,OO 4,33 1,OO 
45,OO 41,OO 7,33 1,33 
46,OO 32,OO 9,67 1,33 
49,33 32,OO 7,67 0,OO 
36,33 56,67 2,67 0,OO 
42,67 48,67 4,33 0,OO 
39,67 51,33 2,67 0,67 
47,67 48,67 0,67 0,33 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 prn 

Tabelle 17: Parameter von Kern PS1722-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- 
im Kern gehalt stigkeit gehait 

(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) 

2 5  49,04 2 , l O  2,72 
4 5  47,35 2,79 2,95 
6 5  49,04 2,79 2,92 
8 5  47,11 2,18 2,75 
105 49,12 3 ,02 3 ,03  
125  47,43 3 ,20  3,09 

C-org- 

gehalt 
(Gew.%) 

0,81 
0,78 
0,77 
0,73 
0,74 
0,67 

Kies Sand Siit Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
(Gew.OA) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 



Fortsetzung Tabelle 17: Parameter von Kern PS1722-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean 
im Kern gehalt stigkeit gehalt 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.Oh) 

145  48,70 2,15 3,04 
165  45,73 3,77 2,96 
185  45,07 3,41 2,97 
205  46,43 3,20 3 ,07  
225  44,71 3 ,58  3,05 
245  43,39 4 ,07  3,05 
270  43,60 3,81 3,33 
295  42,18 4 , lO  3,02 
3 2 0  41,04 4,19 3,16 
345  41,66 4,71 3,51 
370  42,53 4 , l O  3 ,12  
390  40,60 5,24 3 ,27  
410 40,17 4,98 3,16 
420 40,55 4 ,42  3,11 
445 39,36 5,59 3,03 
453 37,92 5 ,Ol  2,98 
467  38,22 4,80 3,21 
472  38,39 4,45 3,05 
485 39,38 4,80 3,03 
490 39, lO 4,80 2,97 
500  39,08 5,33 3,1 1 
5 1 5  37,98 4,63 3,38 
5 2 0  3 8 , l  1 4,54 3,22 
5 3 7  37,09 4,98 3,32 

Parameter von Kern PS1722-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. 
im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 

(cm) ram.(%) ram.(%) 

2 5  0,OO 1,33 
4 5  0,OO 2 ,67  
6 5  0,OO 4 ,67  
8 5  0,OO 2 ,67  

105  0,OO 4,OO 
125  0,OO 1 ,OO 
145 0,OO 1,67 
165  0,OO 3,OO 
185  0,OO 1 ,67  
205  0,OO 1 ,33  
225  0,OO 1 ,33  
245  0,OO 4,33 
2 7 0  0,OO 6,OO 
295  0,OO 3 ,67  
3 2 0  0,OO 2 ,67  
345  0,oo 2 ,oo  

plankt. 

Foram. 

(X) 
7,33 
1 ,oo  
0 ,67  
0,oo 
1 ,67  
0,33 
0,33 
1 ,oo 
0,67 
2,oo 
1 ,67 
2,oo 
1,67 
1,67 
0,33 
1 ,67  

Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- 

nadeln Fossilien bruchst. bruchst. 

(%) (%) (%) (%) 
2,OO 1,67 21,OO 33,67 

11,33 3,67 16,OO 22,33 
13,33 4,OO 15,33 21,OO 
16,33 0,33 20,OO 19,33 
10,33 1,33 12,OO 26,OO 
21 ,OO 1,33 9,67 19,OO 
20,33 0,33 16,67 16 ,67  
16,33 0,OO 11,67 14 ,33  
19,OO 0,33 9,OO 10,67 
27,67 0,OO 5,OO 13,OO 
28,OO 0,OO 2,OO 4,67  
27,OO 0,OO 2,33 9,OO 
14,33 0,OO 2,67 8,OO 
18,33 0,33 2,OO 7,33 
16 ,67  0,67 0,67 4 ,67  
9,OO 0,67 2,OO 7 ,33  

Sorting Skew- Kurto- 
(Phio) ness sis 

Quarz Glimme1 sonstige Schwefel- 

(%) (%) Minerale gehalt 

(X) (Gew.%) 

10 ,67  18,OO 4,33 0,20 
10 ,33  30,33 2,33 0,17 
7,67 31,OO 2,33 0,18 
10,OO 29,OO 2,33 0,20 
7 ,67  34,67 2,33 0,28 
7 ,67  36,67 3,33 0,22 
7,33 35,67 1 ,OO 0,26 
6 ,67  45,33 1,67 0,22 
6 ,67  50,67 1,33 0,20 
5,OO 44,OO 2,OO 0,23 
3,67 56,33 2,33 0,25 
3,OO 51,67 0,67 0,26 
5 ,33  60,OO 2,OO 0,21 
3,OO 62,OO 1,67  0,21 
2,33 72,OO 0,OO 0,30 
4,67 72,67 0,OO 0,25 



Fortsetzung Tabelle 17: Parameter von Kern PS1722-1 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimmet sonstige Schwefel- 

m Kern aggLFo- kalk.Fo- Foram. nadeln Fossilien bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale gehalt 

(crn) rarn.(%) 

3 7 0  0,OO 
390  0,OO 
410 0,OO 
420  0,OO 
445 0,oo 
453 0,oo 
467  0,OO 
4 7 2  0,OO 
485 0,OO 
490 0,OO 
500  0,OO 
515  0,OO 
520  0,OO 
5 3 7  0,oo 

ram. (X) 
2,67 
0,oo 
2,oo 
3,67 
1  ,oo 
1  ,oo 
2,oo 
1  ,67 
2,33 
3,OO 
1 ,33  
2,oo 
3 ,33  
2,33 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 

Tabelle 18: Parameter von Kern PS1 727-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherte- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean 
im Kern gehalt stigkeit gehait gehalt (Gew.% (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 

(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

Sorting Skew- Kurto- 
(Phio) ness sis 



Fortsetzung Tabelle 18: Parameter von Kern PS1727-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Sik Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 

m Kern gehalt stigkeit gehaii gehalt (Gew.% (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) ness sis 
(crn) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

245  30,84  4,33 4,25 0,31 0,41 5,36 52 ,57  41,66 8,4 2,5 0,O 0,9 
2 5 7  30,93  5,59 4,90 0,40 0,OO 2 , lO  55,09 42,81 8 ,6  2,3 0 , l  0,8 

Parameter von Kern PS1727-1 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(cm) rarn.(%) ram.(%) 

5 0 ,67  8,OO 
1 5  2 ,67  9,33 
2 5  0,OO 7,67 
3 5  0,OO 10,33 
4 5  0,OO 11,67 
5 5  0,OO 14,OO 
6 5  0,OO 7,33 
7 5  0,OO 10,33 
8 6  0,OO 0,OO 
9 5  0,OO 1,33 

1 0 8  0,OO 1,OO 
1 2 3  1 ,33  20,33 
1 3 4  0,OO 18,OO 
145  0,OO 14,67 
155  0,OO 28,67 
1 6 5  0,33 28,67 
175  0,OO 23,33 
185  0,OO 20,OO 
1 9 5  0,OO 11 ,OO 
205  0,OO 16,OO 
215  0,OO 5,33 
2 2 0  0,oo 3,33 
2 3 5  0,OO 9 ,67  
245  0,OO 18,67 
2 5 7  0,OO 24,33 

Foram. 

(Olo) 

1,67 
1 ,oo 
0,33 
2,33 
0,67 
2,67 
1,33 
1 ,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
1 ,oo 
4,33 
0,oo 
1 ,oo 
1,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,33 
1,67 
0,67 

nadeln 

(X) 
0,oo 
0,oo 
1 ,oo 
2,33 
1 ,33  
1,33 
1 ,oo 
0,oo 
0,oo 
1 ,67 
0,33 
0,33 
0,67 
2,oo 
0,67 
0,67 
1 ,33  
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,67 

Fossilien 

(X) 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0 ,67  
0,33 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
1 ,33  
1 ,33  
0,oo 
0,67 
0 ,67  
2,oo 
1,33 
1 ,oo 
2,oo 
0,33 
0,33 
0,67 
0 ,67  
0 ,67  

bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale 
(OA) (%) 

2,33 50,33 27,67 5,67 3,33 
0,OO 35,33 39,67 8,67 3,33 
2,OO 35,33 44,33 6,33 3,OO 
2,OO 39,67 31,33 10,67 0 ,67  
2,OO 35,67 35,OO 10,33 3,OO 
l , 6 7  34,67 38,67 5,67 1 ,OO 
2,67 32,67 49,67 3,67 l , 6 7  
0,33 27,OO 53,67 4,33 3 ,33  
1 ,33  28,67 64,OO 4,67 1,33 

10,OO 27,67 40,67 12,67 5,OO 
10,33 37,OO 41,OO 6,67 3,67 
1,33 28,67 40,OO 4,OO 1,67  
1,33 29,67 36,OO 6,OO 2,67 
3,33 28,67 44,33 4,67 2,33 
1 ,OO 21,OO 37,67 6,33 3,OO 
1,67 23,OO 38,OO 4,33 1 ,33  
0,OO 24,33 42,67 4,33 1 ,67  
0,67 31,33 41,67 3,OO 1 ,OO 
0,33 35 ,67  46,67 2,33 2 ,67  
1 ,OO 28,OO 46,33 3,67 2,67 
0,67 29,33 62,OO 2,OO 0 '33  
0,OO 31,OO 55,67 7,67 1 ,67  
1,OO 34,33 49,33 2,33 2,33 
2,33 27,33 44,67 3,33 1,OO 
2,OO 24,OO 34,33 11,67 1 ,67  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 um 

Tabelle 19: Parameter von Kern PS1728-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Skew- Kurto- 
m Kern gehalt stigkeit gehaii gehalt (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phi0) (Phio) ness sis 

(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 
2 41,14 2,14 1,40 0,46 4,56 14,19 50,23 31,Ol  7,8 3 ,2  - 0 , 2  1,O 

1 0  39,87 3 ,26  0,52 0,47 2 ,37  13,79 49,76 34,09 7 ,7  3 ,3  - 0 , l  1,O 
2 0  36,82 3,52 1,79 0,40 6,22 15,32 46,80 31,66 7,6 3 ,3  - 0 , 2  1,O 
3 0  41.36 2 .40  1.08 0.49 11.88 13 .24  41.06 33.82 7,9 3 ,3  - 0 , 2  1,0 
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Fortsetzung Tabelle 19: Parameter von Kern PS1728-1 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Scherfe- Karbonat- C-org- 
im Kern gehalt stigkeit gehalt gehalt 
(cm) (Gew.%) (kPa'S) (Gew.%) (Gew.%) 

Kies Sand Silt Ton Mean 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) 

Parameter von Kern PS1728-1 (Teil 3) 

Sorting Skew- Kurto- 
(Phio) ness sis 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige Schwefel 

im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(cm) ram.(%) ram.(%) 

2 0,67 0,OO 
1 0  1 ,oo 0,oo 
2 0  0,oo 0,oo 
3 0  0,OO 0,OO 
4 0  0,OO 0,OO 
5 0  0,OO 0,OO 
6 0  0,OO 3,33 
7 0  0,OO 4,33 
8 0  0,OO 10,67 
9 0  0,OO 13,OO 

1 0 0  0,OO 5,OO 
1 1 0  0,oo 3,33 
120  0,OO 1,67 
1 3 0  0,OO 5,OO 
145  0,OO 2,67 
160  0,OO 3,33 
1 7 0  0,OO 2,67 
180  0,OO 3,33 
190  0,OO 0,33 
200 0,OO 0,67 

Foram. 

(X) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
1 ,oo 
0,67 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

nadeln 

(%I 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 ,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Fossilien 

(X) 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

bruchst. 

(X) 
24,OO 
25,33 
l8,OO 
l7,OO 
l3,OO 
7,6 7 

12,oo 
9,OO 
6,OO 
6,33 
5,OO 
8,67 
3,67 
5,67 
2,33 
4 '00 
2,33 
1 ,oo 
0,33 
0,67 

bruchst. 

(X) 
49,33 
44,67 
45,OO 
46,33 
49,33 
42,OO 
30,OO 
37,67 
25,OO 
23,67 
29,33 
25,OO 
26,33 
25,OO 
27,33 
31 ,OO 
35,OO 
38,OO 
24,OO 
23,OO 

(%) (%) Minerale gehalt 

(X) (Gew.%) 

15,67 6,OO 4,OO 0 , l  1 
25,33 1,33 2,33 0 , lO 
29,33 7,33 0,33 0 , lO 
21 ,67 13,OO 1 ,33 0 , l  1 
25,OO 10,OO 2,67 0 , lO 
3 l , 6 7  17,OO l , 6 7  0 , lO 
27,33 24,67 2,67 0 , lO 
34,67 13,OO 1 ,OO 0,08 
43,33 10,67 4,OO 0,09 
37,OO 15,33 3,67 0,08 
40,67 17,OO 2,33 0 ,07 
48,33 11,OO 3,33 0,06 
55,33 10,33 2,67 0,07 
53,OO 7,33 4,OO 0,06 
57,67 7,OO 3,OO 0,06 
56,67 2,33 2,67 0,05 
53,OO 4,33 2,33 0,06 
47,33 8,OO 2,33 0,07 
69,67 1 ,67 4 '00 0,11 
64,33 8,67 2,67 0,13 



Fortsetzung Tabelle 19: Parameter von Kern PS1728-1 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glirnrnei sonstige Schwefel- 

im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- Forarn. nadeln Fossilien bruchst. bruchst. (%) (%) Minerale gehalt 

(cm) ram.(%) rarn.(%) (%) (X) (%) (%) (%) (%) (Gew.%) 

2 1 0  0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,33 20,67 72,OO 3,67 3 ,33  0,11 
220  0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 22,67 71,67 3,67 2,OO 0,05 
230  0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,33 15 ,67  73,OO 7,33 3 ,67  0,05 
2 4 0  0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 0,33 18,67 77,33 0,OO 3 ,67  0,09 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 km 

Tabelle 20: Parameter von Kern PS1 941 -3 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Karbonat- C-org- Schwefel- Kies Sand Silt Ton 
im Kern gehalt gehalt gehalt gehalt 
(crn) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

1 0  40,98 0,91 0,46 



Fortsetzung Tabelle 20: Parameter von Kern PS1941-3 (Teil 2) 

Tiefe Wasser- Karbonat- C-org- Schwefel- Kies Sand Silt Ton 

m Kern gehalt gehall gehalt gehalt (Gew,%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 
(crn) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

338  26,34 6,87 0,21 0,06 0,68 12,15 38,53 48,64 
3 4 2  25,69 5,36 0,42 0,14 0,OO 7,65 50,88 41,46 
346  18,27 4,23 0,50 0,37 0,17 25,99 59,95 13,89 
3 5 2  17,04 4,59 0,54 0,46 0,47 17,34 69,81 12,39 

Parameter von Kern PS1 941 -3 (Teil 3) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Gltrnrnei sonstige 
irn Kern 

icm) 
1 0  
2 0 
3 0 
4 3 
5 5 
6 5 
7 5 
8 2 
8 7 
9 1 
9 8 

110  
125 
1 3 5  
140  
150  
1 6 5  
180  
1 9 7  
2 0 2 
2 0 8 
21 2 
225 
230 
240 
250 
2 6 4 
270  
2 8 5 
300  
315  
3 2 5 
3 3 3 
338 
3 4 2 

Forarn. 

(%) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
1,33 
1 ,oo 
0,oo 
1,33 
0,67 
0,oo 
0,67 
0,33 
1,67 
1,33 
0,67 
1 ,oo 
0,oo 
1 ,oo 
0,33 
1 ,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
2,oo 
0,oo 
0,67 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0 ,oo 
0 ,oo 

nadeln 

(%) 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0 ,oo 
0,oo 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

Fossilien 

(X) 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,67 
0,33 
0,oo 
0,33 
0,oo 
0,oo 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,67 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

bruchst. 

(W 
3,67 
3,33 
4,33 
3,67 
3,33 
3,67 
4,33 
2,67 
1,67 
3,33 
1 ,oo 
1 ,67 
3,OO 
3,67 
1 ,oo 
0,oo 
0,oo 
2,33 
3,67 
0,oo 
1 ,oo 
0,67 
1,67 
0,67 
0,33 
0,33 
0,oo 
0,67 
0,oo 
1,33 
1 ,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 
0,oo 

bruchst. 

(X) 
54,67 
59,33 
49,67 
60,67 
54,67 
43,33 
46,OO 
39,67 
44,67 
43,67 
39,67 
24,33 
30,OO 
31 ,OO 
l 6 , 6 7  
19,33 
34,67 
34,OO 
27,67 
22,33 
32,67 
34,67 
35,OO 
36,67 
42,67 
32,OO 
32,OO 
34,OO 
31 ,OO 
31,33 
33,33 
48,OO 
47,33 
33,67 
30,67 

Minerale 

(X) 
3,33 
2,oo 
3,OO 
3,67 
2,33 
2,67 
3 ,33  
4,67 
3,OO 
4,OO 
2,oo 
2 ,oo 
5,OO 
1,33 
2 ,oo 
2,oo 
4,OO 
3,OO 
4,OO 
3,33 
3,33 
1 ,67 
3,33 
2,67 
3 ,33  
3 ,33  
2,67 
3 ,67  
4 ,33 
3,33 
3,67 
3,33 
4,OO 
3,33 
3 , 6 7  



Fortsetzung Tabelle 20: Parameter von Kern PS1 941 -3 (Teil 4) 

Tiefe benth. benth. plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimme1 sonstige 

im Kern aggl.Fo- kalk.Fo- Foram. nadeln Fossilien bruchst. bruchst. (%) ('10) Minerale 
(cm) ram.(%) ram.(%) (%) (%) (X) (X) (X) (X) 
3 4 6  0,OO 0 , 3 3  0.00 0,OO 0,OO 0,OO 37,OO 5 6 , 6 7  3,OO 3,OO 
3 5 2  0,OO 0 , 6 7  0,OO 0,OO 0,OO 0,OO 37 ,33  5 5 , 6 7  4,OO 2 , 3 3  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 

Tabelle 21 : Parameter von Kern PS1943-1 (Teil 1) 

Tiefe Wasser- Karbonat- C-org- Schwefel- 

im Kern gehalt gehalt gehalt gehalt 
(cm) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

0 0,OO l , 3 8  1  ,O3 0 , 1 8  
2  61 ,81  1 , 3 8  1 ,04  0 , 1 6  
8  58 ,70  1 , 3 0  0 , 9 3  0 ,14  

1 2  5 2 , 8 7  1,Ol 0,91 0 ,12  
3 0  4 7 , 6 8  1 , 4 0  0 , 8 6  0 , lO  
4 8  4 7 , 8 6  1 , 2 0  0 , 8 4  0 , 1 5  

Kies Sand Silt Ton 
(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

1 , 3 7  3 , 6 8  61 ,32  3 3 , 6 3  
0,OO 3 , 6 0  7 1 , 3 9  25,Ol 
0 , 6 8  3 , 4 7  6 7 , 1 6  28 ,70  
0 , 6 6  2 ,46  60 ,89  36,OO 

1 1 , 2 5  2 , 3 8  5 4 , 6 8  31 ,69  
0,OO 1  , I 8  61,81 37,Ol 

Parameter von Kern PS1943-1 (Teil 2) 

Tiefe benth. benth. 
m Kern aggl.Fo- kalk.Fo- 
(cm) ram.(%) ram.(%) 

0 13,OO 0 , 3 3  
2  6,OO 0 , 3 3  
8  7 , 6 7  0,OO 

1 2  2 , 6 7  1  , O O  
3 0  0 , 3 3  2 , 6 7  
4 8  0,OO 4 , 6 7  

plankt. Schwamm- sonstige 
Foram. nadeln Fossilien 

(%) (%) (X) 
0 , 6 7  7 , 3 3  0 , 6 7  
0 , 3 3  7,OO 0 , 6 7  
0 ,67  1 , 3 3  0,OO 
0 , 3 3  1 , 6 7  0,OO 
1 , 6 7  6,OO 0 , 3 3  
1 , 3 3  10,OO 0 , 6 7  

Basalt- Gesteins- 
bruchst. bruchst. 

(%) (%) 

51 ,67  1 8 , 6 7  
62 ,33  1 4 , 3 3  
33 ,67  37,OO 
51,OO 2 5 , 6 7  
48,OO 20,OO 
3 5 , 3 3  1 7 , 3 3  

Quarz Glimme1 sonstige 
(%) (%) Minerale 

(%) 
5 , 3 3  2 ,33  0,OO 
4 , 3 3  3 , 3 3  1 , 3 3  
12,OO 5 , 3 3  2 , 3 3  
1 1 , 3 3  2 , 3 3  4,OO 
6,OO 13,33 1 , 6 7  
6 , 6 7  22,67 1 , 3 3  

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 1) 

im Kern 

(Cm) 
12  
13 
14  
15 
16 
17  
18  
19 
2 0 
2 1 
22  
23  
24  
25  
26  
27  
2 8 
2 9 
3 0  
3 1 
3 2  
3 3 
3 4  
3 5  
3 6 
3 7  
3 8 
3 9 
4 0 
4 1 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
4 8  
4 9 
5 0 
5 1 
5 2 
5 3 
5 4  
55  
5 6 

Karn PS1709-2 

Tiefe magne1.Sus- IR0 

cm Tiefe) 

2 
8 
8 
7 
7 
2 
5 
4 
4 
2 
1 
7 
5 
5 
10  
5 
7 
6 
7 
4 
6 
1 
3 
4 
4 
2 
5 
0 
3 
8 
10  
2 
6 
4 
2 
3 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
4 

Fortsetzung PS1709-2 

Tiefe maanet.Sus- IRD 

(Stuck/ 

cm Tiefe) 

2 
5 
6 
3 
4 
5 
5 
3 
4 
7 
5 
3 
4 
3 
4 
8 
6 
2 
7 
4 
2 
4 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
7 
5 
3 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
2 
3 
3 

Kern PS1712-2 

QO-5 SI) 

934 
1048 
1115 
1162 
1195 
1212 
1225 
124 

1272 
1322 
1401 
1493 
168 

1953 
2309 
2723 
3131 
3466 
3686 
378  
374 

3563 
3255 
2863 
2448 
2064 
1748 
151 3 
1356 
1259 
1205 
11 75 
1156 
1141 
1123 
1103 
1071 
1024 
973 
934  
903  
874 
846 
82 1 
799 

cm Tiefe) 

2 2 
13  
11 
10 
14 
15 
17 
19  
2 1 
2 4 
33  
2 7 
17  
2 1 
2 3  
18  
12  
11  
9 
8 
8 
8 
4 
1 
6 
1 3  
14  
14  
10  
20  
19  
20 
28  
25  
20 
25  
18  
2 2 
18  
18  
17  
16 
11 
10 
13  

Fortsetzung PSl712-2 

Tele magnet.Sus- IR0 

(SI"&/ 

cm Tiefe) 

8 
5 
5 
7 
5 
7 
6 
7 
6 
7 
5 
6 
10  
14  
8 
5 
6 
8 
8 
8 
5 
5 
1 3  
7 
5 
5 
5 
6 
3 
8 
8 
9 
4 
2 
3 
3 0 
3 4 
3 
2 
1 

16  
6 
4 
4 
1 

Fortsetzung PS1712-2 

Tiefe magnet.Sus- IRD 

m Kern zeonblhtal (Stuck/ 

cm Tiefe) 

2 
3 
3 
6 
4 
10 
9 
5 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
5 
4 
4 
5 
3 
2 
5 
7 
7 
9 
3 
3 
5 
7 
4 
3 
4 
3 
5 
6 
4 
11 
10 
12  
6 
9 
9 
8 

Fortsetzung PS1712-2 Fortsetzung PS1712-2 

Tiefe magnet.Sus- IR0 Ttefo magnet.Sus- IR0 

(Stuck1 

cm Tiefe) 

9 
12  
17  
4 
5 
11 
8 
5 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
7 
16  
19  
19  
11  
11  
9 
7 
9 

2 0 
3 1 
2 0 
13  
8 
8 
6 
13  
12  
12  
7 
8 
7 
6 
5 
6 

~m Kern 

(Cm) 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 

zeplibilitat (Stuck/ 

(10-5 Si) cm Tiefe) 

696 4 
703 7 
694 12  
674 14  
633 11  
554 9 
434 9 



Tabelle 22: Daten zu maanetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 2) 
Kern PS1713-1 

Tiefe magnet.Sus- IRD 
im Kern 

(Cm1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5  
2 6 
2 7  
2 8  
2 9 
3 0 
3 1  
3 2 
3 3 
3 4 
3 5  
3 6 
3 7  
3 8  
3 9 
4 0 
4 1 
4 2 
4 3  
4 4  
4 5 

(StÃ¼ck 
crn Tiefe) 

2 5 
2 3  
1 7  
1 9  
2 8 
3 1 
2 5 
2 3 
2 5 
2 2 
1 6  
1 6  
1 8  
1 4  
9 
9 
1 1  
1 2  
8 
1 4  
1 6  
1 6  
2 2 
1 5  
1 5  
1 7  
9 
9 
9 
4 
8 
4 
7 
6 
1 2  
7 
4 
6 
5 
4 
3 
4 
7 
5 
1 0  

Fortsetzung PS1713-1 
Tiefe lagne1.S~ IR0 

im Kern zeplibifrtat (StÃ¼ck 
(cm) (10-5 SI) cm Tiefe] 

Kern PS1 714-2 
Fortsetzung PS1713-1 

Tiefe maonel.Sus- IRD Tide mgnel.Sus- iRD 
(SIÅ¸d im Kern 

cm Tiefe) (cm) 
2 1 
1 2 
1 3 
2 4 
5 5 
1 6 
1 7 

8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1 
2 2 
2 3 
2 4 
2 5  
2 6 
2 7  
2 8  
2 9  
3 0  
3 1 
3 2  
3 3  
3 4  
3 5 
3 6 
3 7  
3 8 
3 9 
4 0  
4 1 
4 2  
4 3  
4 4  
4 5  

Fortsetzung PS1714-2 
Tiefe magnet.Sus- RD 

(Stuck1 
cm Tiefe) 

1 6  
1 5  
1 0  
1 1  
6 
5 
6 
1 1  
8 
1 8  
8 
6 
2 
6 
9 
6 
6 
7 
8 
4 
4 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
4 
4 
4 
6 
4 
2 
2 
6 
8 
6 
4 
3 

Fortsetzung PS1714-2 
Tiefe magnet.Sus- IRD 

cm Tiefe) 
1 
4 
3 
9 
6 
5 
3 
6 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
0 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
5 
6 
6 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
3 

Fortsetzung PS1714-2 
Tfefe magne1.S~~- IRD 

im Kern 

(Cm1 
1 3 6  
1 3 7  
1 3 8  
1 3 9  
1 4 0  
1 4  1 
1 4 2  
1 4 3  
1 4 4  
1 4 5  
1 4 6  
1 4 7  
1 4 8  
1 4 9  
1 5 0  
1 5 1  
1 5 2  
1 5 3  
1 5 4  
1 5 5  
1 5 6  
1 5 7  
1 5 8  
1 5 9  
1 6 0  
1 6 1  
1 6 2  
1 6 3  
1 6 4  
1 6 5  
1 6 6  
1 6 7  
1 6 8  
1 6 9  
1 7 0  
1 7 1  
1 7 2  
1 7 3  
1 7 4  
1 7 5  
1 7 6  
1 7 7  
1 7 8  
1 7 9  
1 8 0  

(Stuck/ 
cm Tiefe) 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
3 
2 
1 
0 
2 
5 
5 
2 
1 
0 
2 )Ã‘ 

3 -f^ 
2 4 
3 
0 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
6 
3 
3 
3 
3 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
4 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 3) 

Fortsetzung PS1714-2 

Tiefe maqnol.Sus- 

m Korn zeplibilnal 

(cm) (10.5 Sb 
181 667 
182 67 
183 68 
184 697 
185 72 
186 738 
187 744 
188 747 
189 755 
190 764 
191 772 
192 78 
193 8 
194 839 
195 892 
196 9 
197 961 
198 945 
199 898 
200 84 
201 792 
202 764 
203 76 
204 776 
205 811 
206 861 
207 926 
208 1005 
209 1097 
210 1187 
211 1255 
212 1286 
213 1296 
214 1312 
215 134 
216 1363 
217 1347 
218 1297 
219 1232 
220 1158 
221 1103 
222 1075 
223 1077 
224 11 
225 1133 

IR0 

[Stuck/ 

cm Tiefe) 

3 
2 
3 
7 
9 
3 
5 
5 
3 
3 
6 
6 
4 
3 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
6 
13  
7 
4 
5 
5 
3 
3 

Fortsetzung PS1714-2 

Tiefe magnet Sus 

m Kern zaptibilila! 

C 110 5 SI) 

226 1155 
227 1147 
228 I 1 0 8  
229 1058 
230 1013 
231 974 
232 943 
233 923 
234 912 
235 91 
236 912 
237 92 
238 931 
239 941 
240 938 
241 905 
242 831 
243 703 
244 522 
245 337 
246 525 
247 719 
248 854 
249 932 
250 974 
251 996 
252 1 
253 995 
254 984 
255 975 
256 968 
257 964 
258 968  
259 981 
260 99 
261 1005 
262 1019 
263 1035 
264 105 
265 1067 
266 108 
267 1086 
268 1088 
269 1086 
270 1084 

Fortsetzung PS17142 

Tiefe rnaqnel Sus 

r n  Kern zep!ib,lrtat 

cm) ( 105S l )  

271 1105 
272 1153 
273 1214 
274 1264 
275 1297 
276 1316 
277 1329 
278 1343 
279 135 
280 1344 
281 133 
282 1317 
283 1287 
284 1231 
285 1173 
286 1134 
287 1113 
288 1108 
289 1121 
290 1145 
291 1164 
292 1185 
293 1215 
294 1246 
295 1266 
296 1265 
297 1251 
298 1238 
299 1231 
300 1233 
301 1239 
302 1245 
303  1253 
304 1266 
305 1282 
306 1298 
307 1308 
308 1301 
309 1273 
310 1237 
311 1199 
312 1167 
313 1145 
314 1128 
315 1112 

Fortadzung PS1714-2 

Tiefe maqnel.Sus- 

i Kern zeplibilnal 

(Cm) (10-5 SI) 
316 1103 
317 1106 
318 1115 
319 1127 
320 1128 
321 1141 
322 1154 
323 1174 
324 1198 
325 1222 
326 125 
327 1287 
328 1321 
329 1319 
330 1287 
331 126 
332 1251 
333 1254 
334 1254 
335 1252 
336 1256 
337 1267 
338 1277 
339 1272 
340 1244 
341 1189 
342 1089 
343 984 
344 854 
345 664 
346 716 
347 853 
348 898 
349 869 
350 792 
351 696 
352 599 
353 51 
354 432 
355 369 
356 321 
357 286 
358 264 
359 25  
360 24 

ForIsetZung PS1714-2 

IR0 Tiefe magnol Sus- 

(SlÃ¼ck imKern zeptibiliiai 

cmTofe)  (Cm) (10-5 SI) 
11  361 232 
8 362 227 
4 363 223 
8 364 22  
10  365 216 
4 366 212 
4 367 21  
5 368 208 
10 369 206 
1 3  370 203 
6 371 2 
5 372 194 
12  373 188 
1 0  374 183 
8 375 179 
7 376 178 
9 377 1 8  
7 378 184 
4 379 189 
5 380 196 
6 381 202 
10  382 207 
8 383 206 
8 384 199 
9 385 192 
6 386 192 
7 387 204 
4 388 22  
4 309 235 
3 390 253 
8 391 27  
8 392 28  
7 393 284 
9 394 291 
7 395 308 
5 396 333 
0 397 356 
1 398 366 
1 399 36 
1 400 355 
0 401 357 
0 402 363 
0 403 365 
0 404 356 
0 405 334 

Fortsetzung PS1714-2 
IR0 Tele magne1 .S~~ -  

(SludU im Kern zeplibilnat 

Cm Tiefe) (cm) (10-5 SI) 
0 406 313 
0 407 303 
1 408 306 
0 409 323 
0 410 346 
0 411 365 
0 412 366 
1 413 353 
1 414 338 
0 415 333 
0 416 337 
0 417 348 
0 418 36 
0 419 37 
0 420 373 
0 421 376 
0 422 38  
0 423 382 
0 424 383 
0 425 382 
0 426 377 
0 427 369 
0 428 359 
0 429 348 
0 430 337 
0 431 329 
0 432 324 
0 433 322 
0 434 3 2  
0 435 319 
2 436 319 
2 437 324 
1 438 331 
0 439 338 
1 440 341 
4 441 336 
1 442 325 
0 443 301 
0 444 253 
0 445 185 
1 
9 
2 
6 
1 

1RD 

(Sl"ck1 

crn Tiefe) 
1 
1 
0 
0 
2 
6 
9 
2 
0 
0 
0 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
6 
2 
5 
8 
4 
7 
3 
4 
7 
7 
2 
4 
5 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
4 
4 
3 

Kern PS1715-1 

Tiefe maqnet.Sus- 

m Kern zeptibilrtal 

( C )  00 -5S l )  
1 36 
2 58  
3 9 4  
4 153 
5 247 
6 366 
7 464 
8 516 
9 539 
10 55  
11 558 
12  567 
13 569 
14 563 
15 553 
16 547 
17  548 
18 556 
19 563 
20 571 
21 578 
22 59  
23 604 
24 6 2  
25  631 
26 636 
27 638 
28 64  
29 64  
30 643 
31 648 
32 646 
33 63  
3 4  607 
35  584 
36 568 
37 557 
38 55  
39 543 
40 537 
41 534 
42 534 
43 535 
44 534 
45 53  

IR0 

(SI"& 
cm Tiefe) 

11  
13  
1 2  
7 
9 
1 1  
1 3  
10  
5 
5 
7 
8 
8 
1 2  
10  
9 
1 

1 ,  

+ 
23 00 
16  
2 1 
9 
7 
8 
9 
1 3  
1 4  
9 
6 
11  
1 4  
4 
5 
4 
4 
4 
9 
8 
8 
6 
3 
7 
5 
4 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 4) 

Fortsetzung PS1715.i Fortsetzung ps1715-1 Fortsetzung Ps1715-1 

Tele magnet.Sus- IR0 Tiefe magn8t.S~~- IR0 Tide mgnet Sus- IRD 
imKern zeptb~lrtal (Stuck1 imKern zeptibililÃ¤ (Stuck/ imKern zeptbilital ( S t W  

10-5 SI) cm Tele) (cm) ( 

524 2 9 1 
517 11  92 
511 4 93 
502 6 9 4 
493 8 9 5 
487 6 9 6 
484 3 97  
482 2 9 8 
477 2 9 9 
469 3 100 
462 11  101 
457 2 102 
458 2 103 
462 1 104 
467 2 105 
4 7 0 106 

473 3 107 
471 5 108 
457 3 109 
445 9 110 
443 4 111 
446 1 112 
454 1 113 
453 5 114 
445 4 115 
438 4 116 
435 2 117 
436 5 118 
444 4 119 
455 3 120 
466 4 121 
471 9 122 
474 6 123 
482 4 124 
487 2 125 
496 4 126 
499 4 127 
491 5 128 
48 1 129 

475 4 130 
478 5 131 
489 5 132 
504 6 133 
511 4 134 
509 5 135 

cm Tiefe) 

7 
4 
6 
4 
3 
4 
7 
5 
10  
7 
7 
1 3  
6 
5 
3 
6 
3 
4 
2 
2 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
D 
4 
4 
5 
5 
4 
7 
4 
4 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
9 
6 
8 
8 

(10-5 Sb cm Tele) 

445 7 
453 7 
452 8 
451 9 
452 14  
457 10  
465 9 
475 8 
486 11 
492 8 
493 11  
487 5 
474 8 
454 1 
422 2 
378 4 
323 8 
269 9 
225 3 
193 3 
172 4 
157 4 
149 4 
142 4 
136 3 
131 3 
128 6 
127 4 
125 4 
123 4 
123 4 
1 2  3 

118 3 
116 3 
115 2 
114 5 
113 4 
113 2 
m 1 
112 3 
112 3 
11  2 
11  3 
11  3 

109 4 

Fortsetzung PS1715-i 

Tiole magnet.Sus- IR0 

im Kern zaplibil~at (StÃ¼ck 

(cm) (10-5 SI) cm Tiefe) 
181 109 1 
182 109 3 
183 109 3 
184 109 3 
185 109 5 
186 108 5 
187 106 5 
188 106 3 
189 104 1 
190 103 4 
191 102 4 
192 1 3 
193 96 3 
194 91 3 
195 8 2  2 
196 69 2 
197 5 2 

Kern PS1716-2 

Tiefe magnel.Su;- 

im Kern zeptibilnal 

(cm) (10-5 SI) 
1 2 1 
2 274 
3 314 
4 3 3  
5 327 
6 318 
7 3 1  
8 302 
9 301 
10  306 
11  321 
12  343 
1 3  368 
1 4  391 
1 5  399 
16  391 
17  376 
18  36  
19  342  
20 318 
21  278 
22  223 
23  156 
24  241 
2 5  296 
26 33  
27  35  
2 8  367 
29 378 
30 381 
31 384 
3 2  388 
3 3  395 
3 4  41  
35  4 3  
36  449 
37  456 
38  4 5  
39  434 
40 413 
41  404 
4 2  402 
43 401 
44 397 
45 397  

IRD 

(StÃ¼ck 
cm Tiefe) 

11 
8 
6 

10  
8 
6 
11 
8 
4 
6 
3 
10 
9 
11 
8 
9 
11  
5 
5 
8 
6 
4 
5 
3 
5 
6 
6 
6 
4 
2 
5 
4 
6 

Fortsetzung PS1716.z 

Tiefe magnat.Sus- IR0 
im Kern zeptbilnht (Stuck1 

(Cm) (10-5 SI) cm Tiefe) 

46 398 5 
47 397 4 
48 397 5 
49 396 6 
50 395 5 
51 395 3 
5 2  396 1 
53  398 6 
54 401 5 
55  406 4 
56  409 9 
5 7  413 4 
58  416 3 
59 416 4 
60  413 2 
6 1  411 6 
6 2  408 3 
6 3  406 7 
64  407 7 
65  41 7 
66  411 6 
6 7  408 6 
68  398 8 
69  387 9 
70 378 9 
71 368 6 
7 2  359 10  
7 3  349 1 2  
74 344 6 
75  3 4  7 
76 344 5 
77 362 6 
7 8  374 8 
79 372 3 
8 0  372 3 
8 1  372 6 
8 2  369 2 
83  367 2 
84  369 2 
8 5  37 2 
86 372 2 
87  374 4 
88  375 9 
89  375 9 
9 0  373 6 

Fortsetzung PS17162 

Tiefe magne1.S~~- IR0 

im Kern zeptiblitat (Stuck/ 

( C )  (10-5 SI) cm Tiefe) 

91 37  6 
9 2  363 4 
93 355 7 
94 338 4 
95 317 3 
96 294 5 
97  275 3 
98  256 7 
99 24  5 

100 228 4 
101 218 4 
102 209 1 
103 206 1 
104 212 1 
105 229 1 
106 26 1 
107 302 3 
108 345 2 
109 375 8 
110 379 9 
111 39 7 ^  
112 395 1 
113 399 6 
114 403 5 
115 406 4 
116 402 3 
117 387 4 
118 364 4 
119 341 1 
120 327 9 
121 305 11  
122 254 4 
123 221 3 
124 3 2 
125 364 6 
126 413 5 
127 451 4 
128 473 7 
129 472 7 
130 45 3 
131 424 3 
132 397 4 
133 374 4 
134 353 4 
135 336 4 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer Susze~t ib i l i la l  und IRD-Gehalt (Teil 5) 

Fortsetzung PSl716-2 
Tiefe magnol.Sus- IRD 

(St"f*I 
:m Tiefe) 

3 
6 
2 
3 
2 
3 
6 
10 
8 
5 
3 
7 
4 
8 
4 
6 
6 
3 
5 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
9 
5 
5 
7 
4 
6 
7 
5 
6 
2 
1 

Fortsetzung PS1716-2 
Tiele rnagne1.S~~- IR0 

(Sl"dÅ 
cm Trete; 

1 
2 
5 
4 
6 
3 
5 
3 
3 
8 
10 
4 
4 
5 
16 
1 2  
8 
7 
6 
5 
3 
6 
1 2  
9 
8 
5 
0 
2 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
0 
0 
2 
2 
1 
4 
4 

. . 
Kern PS1718-1 

Tiefe mgnel.Sus 
im Kern 

(Cm1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10  
11  
1 2  
13  
14  
1 5  
16  
17  
18  
19  
2 0 
2 1 
22  
2 3 
2 4 
25  
2 6 
2 7  
2 8  
29  
3 0 
3 1 
3 2 
33  
3 4 
3 5  
3 6 
3 7 
3 8  
3 9 
40 
4 1 
4 2  
43 
4 4  
4 5 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefe maqnet.Sus- IRD 

(StÅ¸ck 
cm Tiefe) 

6 
6 
8 

2 3 
17  
6 
7 
9 
8 
11  
14  
1 3  
6 
11  
10  
7 
5 
1 1  
11  
3 
3 
8 
6 
5 
6 
9 
7 
7 
6 
7 
4 
6 
10  
7 
3 
5 
2 
0 
2 
2 
19  
13  
5 
0 
1 

Fortsetzung PS-1718-1 
Tiefe maanert.Sus- IRD 

cm Tiefe) 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
16 
18  
6 
3 
0 
2 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
3 
5 
6 

Fortsetzung PS1718-1 
T i  magne1.S~~- IR0 

im Kern 

(Cm) 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
I 50 
151 
152 
153  
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

(StÅ¸ck 
cm Tiefe) 

6 
6 
7 
6 
7 
8 
10  
1 2  
5 
3 
7 
6 
2 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
4 
5 
7 
3 
3 
8 
5 
7 
3 
5 
2 
6 
4 
3 
5 
2 
4 
6 
1 
4 
4 
8 
5 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefe magnetsus- IRD 

im Kern 

(Cm) 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
$ 9 0  
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
21 1 
212 
213 
214 
215 
216 
21 7 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 6) 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefe magnel.Sus- IR0 

im Karn 

(Cm) 
2 2 6  
2 2 7  
2 2 8  
2 2 9  
2 3 0  
2 3  1 
2 3 2  
2 3 3  
2 3 4  
2 3 5  
2 3 6  
2 3 7  
2 3 8  
2 3 9  
2 4 0  
2 4  1 
2 4 2  
2 4 3  
2 4 4  
2 4 5  
2 4 6  
2 4 7  
2 4 8  
2 4 9  
2 5 0  
2 5 1  
2 5 2  
2 5 3  
2 5 4  
2 5 5  
2 5 6  
2 5 7  
2 5 8  
2 5 9  
2 6 0  
2 6 1  
2 6 2  
2 6 3  
2 6 4  
2 6 5  
2 6 6  
2 6 7  
2 6 8  
2 6 9  
2 7 0  

Fortsetzung PS1718-I 
Tiefe magne1.S~~- IR0 

im Kern zeptibililal (Stuck/ 
cm Tiefe) 

3 
3 
4 
4 
3 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefe maane1,Sus- IR0 

im Kern 

(Cm) 
3 1  6 
31 7 
3 1  8 
3 1 9  
3 2 0  
3 2  1  
3 2 2  
3 2 3  
3 2 4  
3 2 5  
3 2 6  
3 2 7  
3 2 8  
3 2 9  
3 3 0  
3 3 1  
3 3 2  
3 3 3  
3 3 4  
3 3 5  
3 3 6  
3 3 7  
3 3 8  
3 3 9  
3 4 0  
3 4  1 
3 4 2  
3 4 3  
3 4 4  
3 4 5  
3 4 6  
3 4 7  
3 4 8  
3 4 9  
3 5 0  
3 5 1  
3 5 2  
3 5 3  
3 5 4  
3 5 5  
3 5 6  
3 5 7  
3 5 8  
3 5 9  
3 6 0  

(Sliickl 
cm Tiefe) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 4  
4 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
4 
4 
3 
1 
3 
6 
5 
2 
4 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
3 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefe magnet Sus. IR0 

(SlÃ¼ck 
cm Tiefe; 

7 
4 
5 
6 
5 
4 
3 
6 
4 
8 
8 
7 
4 
7 
4 
5 
3 
6 
3 
4 
4 
5 
9 
1 1  
7 
2 
6 
3 
3 
2 
3 
6 
4 
5 
6 
4 
3 
7 
3 
4 
5 
3 
4 
6 
5 

Fortsetzung PS1718-1 
Tiefs magnet.Sus- IR0 

im Kern zeotibilnal (S l~c t ;  
;m Tiefe) 

6 
4 
4 
9 
5 
3 
3 
1 
4 
4 
4 
4 
5 
7 
4 
4 
2 
4 
3 
1 0  
8 
9 
8 
4 
1 
6 
3 
4 
4 
5 
7 
5 
6 
5 
7 
8 
5 
2 
3 
9 
3 
3 
3 
4 
3 

Kern PS1719-1 
Fortsetzung PSl718-1 

Tiefe magnel Sus- IR0 Tiefe magne1.S~~- IR0 
im Kern zeplibilnal (Stuck1 im Kern 

(cm) (10-5 SI) cm Tiefe) (Cm) 
4 5 1  3 0 8  5 1 
4 5 2  2 5 7  7 2 
4 5 3  1 9 1  5 3 
4 5 4  1 2 3  5 4 

5 
6 
7 
8 
9 
1 0  
1 1  
1 2  
1 3  
1 4  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 9  
2 0  
2 1  
2 2 
2 3 
2 4 
2 5  
2 6  
2 7 
2 8 
2 9 
3 0 
3 1 
3 2 
3 3  
3 4 
3 5 
3 6 
3 7  
3 8  
3 9 
4 0 
41  
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 

(SI"& 
:m Tiefe! 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibililÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 7) 

Fortsetzung PS1719-1 

Tiefe magnat Sus- 

im Kern zeptbilnat 

(Cm) 110 5 SI) 

46 1006 
47 1023 
48 1029 
49 1031 
50 1029 
51 1025 
5 2  1019 
53 1011 
54 999 
55 981 
56 951 
57 922 
58 905 
59 9 
60 904 
61 907 
6 2  905 
6 3  903 
64 901 
6 5  89 
66 874 
67  86 
68  854 
69 854 
70 851 
71 845 
72 837 
7 3  828 
74 825 
75 813 
76 821 
77 844 
78 884 
79 925 
80 945 
81 931 
82 886 
83  82 
84 757 
85  708 
86  676 
87  653 
88  636 
89 622 
90 608 

IR0 

(SI"&/ 

cm Tiefe) 

5 
6 
5 
12 
10  
6 
7 
6 
2 
3 
5 
5 
8 
8 
7 
9 
9 
9 
4 
3 
6 
3 
3 
8 
5 
6 
8 
5 
4 
3 
4 
2 
6 
5 
7 
4 
4 
4 
3 
7 
4 
5 
7 
3 
5 

Fortsetzung PS1719-1 

Tote rnagnet Sus- 

m Kern zeptiDibta1 

[cm) (10-6 Sb 
91 595 
9 2  584 
93 574 
94 558 
95  538 
96 511 
97 47 
98  4 
99 302 
100 196 
101 289 
102 378 
103 442 
104 48 
105 503 
106 52 
107 53  
108 537 
109 537 
110 53 
111  518 
112 505 
113 493 
114 483 
115 476 
116 47 
117 465 
118 462 
119 459 
120 46 
121 463 
122 471 
123 483 
124 494 
125 498 
126 496 
127 494 
128 492 
129 493 
130 496 
131 495 
132 495 
133 495 
134 495 
135 495 

IRD 

(StÃ¼ch 

crn Tiefe) 

5 
3 
2 
5 
2 
2 
4 
8 
7 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
4 
9 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
2 
0 
1 
1 
5 
4 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

1RD 

(StucW 

crn Tiefe) 

1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
9 
6 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
5 
7 
4 
3 
2 
2 
6 
1 
7 

Fortsetzung PS1719.1 

Tiefe magnet Sus- 

im Kern z&ptibilnat 

(cm) (l0.5 SI) 

181 687 
182 707 
183 733 
184 758 
185 78 
186 8 
187 821 
188 841 
189 861 
190 869 
191 866 
192 852 
193 836 
194 818 
195 794 
196 756 
197 704 
198 633 
199 532 
200 389 
201 481 
202 62 
203 709 
204 752 
205 767 
206 77 
207 766 
208 767 
209 775 
210 783 
211 779 
212 761 
213 735 
214 713 
215 698 
216 689 
217 689 
218 69 
219 694 
220 701 
221 711 
222 721 
223 731 
224 741 
225 753 

IR0 

(Stuck/ 

cm Tiefe) 

5 
7 

10 
7 
2 
4 
4 
6 
6 
6 
8 
8 
11  
14  
17  
2 1 
16  
4 
12  
7 
5 
2 
3 
2 
4 
5 
3 
5 
4 
3 
4 
9 
5 
5 
1 
3 
7 
7 
4 
7 
5 
9 
9 
5 
6 

Fortsetzung PS1719-1 

Tiefe mgnet Sus- 

r n  Kern zeptibf1rt.a 

(cm) (10-5.51) 

226 768 
227 783 
228 802 
229 827 
230 854 
231 876 
232 885 
233 885 
234 873 
235 855 
236 835 
237 819 
238 816 
239 832  
240 854 
241 88  
242  902 
243 919 
244 925 
245 923 
246 916 
247 901 
248 882 
249 871 
250 877 
251 909 
252 955  
253 1001 
254 1038 
255 1063 
256 1071 
257 1061 
258 1038 
259 1011 
260 985 
261 96  
262 934 
263 907 
264 88  
265 85  
266 818 
267 791 
268 784 
269 795 
270 817 

IR0 

(S1"dÅ 

crn Tide) 

7 
5 
2 
6 
6 
4 
6 
8 
9 
3 
5 
6 
3 
3 
4 
6 
10 
8 
9 
9 
7 
5 
4 
2 
2 
8 
9 
8 
7 
6 
6 
3 
1 
5 
9 
8 
4 
6 
8 
6 
8 
3 
3 
6 
4 

FortSCtzUng PS1719-1 

Tiefe magnet Sus- 

im Kern zeplibilflat 

(Cm) (10-5 SI) 
271 848 
272 883 
273 932 
274 998 
275 1044 
276 11 12 
277 1169 
278 1197 
279 1175 
280 1129 
281 1091 
282 1071 
283 1058 
284 1043 
285 1024 
286 1001 
287 974 
288 952 
289 94 
290 932 
291 9 2  
292 905 
293 881 
294 849 
295 806 
296 739 
297 658 
298 558 
299 443 
300 314 
301 136 
302 176 
303 193 
304  196 
305  189 
306 178 
307 166 
308 155 
309 147 
310 141 
31 1 135 
312 131 
313 128 
314 126 
315 126 

IRD 

(Stuck/ 

Cm Tiefe) 

8 
6 
7 
7 
8 
12  
9 
11  
6 
9 
11  
11  
10  
11  
5 
8 
8 
6 
10  
5 
8 
5 
11  
7 
1 2  
1 8  
1 3  
9 
11  
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Fortsetzung PSl719-1 

Tiefe m-net Sus. 

m Kern zeptibiluat 

(cm) (10.5 SI) 
316 127 
317 127 
318 128 
319 128 
320 129 
321 128 
322 124 
323 121 
324 117 
325 115 
326 115 
327 114 
328 113 
329 111 
330 11  
331 109 
332 109 
333 108 
334 108 
335 107 
336 107 
337 106 
338 104 
339 102 
340 102 
341 101 
342 99  
343 99  
344 99  
345 1 
346 1 
347 101 
348 103 
349 104 
350 104 
351 104 
352 103 
353 1 
354 97  
355 9 5  
356 93  
357 9 4  
358 9 4  
359 9 4  
360 94 

IR0 

(Stuck/ 

crn Tiefe) 

1 
0 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 

2 _; ' U 

2 
4 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer Susze~tibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 8) 

Fortseuung PS1719-1 
Tiefe magnet.Sus- IRD 

(SI"&/ 

cm Tiefe) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
0 
2 

Kern PS1720-1 

Tiole maqnel.Sus- IR0 

(SlÅ¸ 

cm Tiefe) 

7 
7 
5 
4 
5 
5 
7 
9 
7 
9 
1 4  
1 5  
1 3  
9 
9 
16  
1 7  
1 4  
1 4  
2 1 
1 0  
1 6  
26  
2 4 
1 7  
2 0 
1 8  
1 4  
1 4  
1 3  
16  
1 5  
10  
2 0 
1 8  
7 

1 2  
17  
10  
8 
1 3  
9 
9 
1 5  
1 4  

im Kern 

(Cm) 
46 
4 7  
4 8 
49 
5 0 
5 1 
5 2  
5 3 
5 4 
55  
56  
57  
58  
59  
60  
6 1 
6 2  
63  
64  
6 5  
66  
6 7 
6 8  
69  
7 0 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
75  
7 6 
7 7  
7 8  
7 9 
8 0  
8 1 
8 2  
8 3  
84  
85  
86  
87  
8 8  
8 9 
9 0  

Fortscuung PSl720-1 
Tiefe magnet.Sus- IRD 

Fortsetzung PS1720-1 
Tiefe magne1.S~~- IRD 

!m Kern 

(Cm) 
9 1 
9 2  
9 3 
9 4 
95  
9 6 
97  
9 8 
9 9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 1 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

zeplib~lflai 
00-5 SI) 

185 
175 
17 

171 
174 
178 
182 
185 
19 

192 
187 
177 
164 
152 
145 
14  

137 
138 
137 
137 
139 
146 
158 
175 
194 
215 
25  
3 

363 
433 
505 
568 
602 
595 
565 
535 
512 
495 
49 

499 
5 2 

556 
607 
667 
718 

(St"ck/ 

cm Tiefe) 

2 
2 
3 
3 
0 
6 
8 
4 
3 
6 
4 
4 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
3 
4 
6 
2 
5 
4 
5 
8 
11  
1 3  
7 
7 
8 
9 
4 
3 
5 
5 
8 
9 

Kern PS1721-1 
Fortsetzung PS1720-1 

Tiefe maqnen.Sus- IRD Tiefe magnel.Sus- IRD 

(Stuck/ 
cm Tiefe) 

5 
6 
8 
2 
2 
2 
4 
4 
7 
8 
16  
11  
1 3  
9 
2 
4 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 

0 
4 

Fortsetzung PS1721-1 
Tief0 magne1.S~~- IR0 

im Kern zedibilnal 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt  (Teil 9) 

Fortsetzung PSt72t-1 

Tiefe magnet.Sus- IR0 

cm Tiefe) 

3 
1 2  
9 
4 
5 
6 
8 
7 
6 
9 
8 
7 
9 
7 
12  
12  
6 
1 2  
8 
8 
4 
4 
8 
4 
4 
7 
8 
5 
4 
5 
3 
3 
6 
4 
10  
10  
7 
7 
6 
10  
6 
3 
3 
5 
7 

Fortsetzung PSt721-1 

Tiefe maanet.Sus- IR0 

(Stuck/ 
cm Tiefe) 

7 
8 
8 
7 
12  
5 
10 
6 
6 
10  
6 
8 
1 5  
1 2  
4 
8 
7 
5 
0 
1 
2 
4 
3 
6 
4 
1 
2 
4 
2 
4 
6 
3 
5 
4 
3 
5 
1 
4 
4 
8 
5 
3 
5 
4 
7 

Fortsetzung PS1721-1 

Tide mqnet.Sus- IR0 

(Stuck/ 

cm Tiefe) 
7 
5 
9 
13  
7 
5 
7 
8 
9 
15 
16 
9 
7 
0 
3 
9 
7 
3 
5 
7 
4 
3 
5 
4 
3 
3 
8 
4 
4 
3 
4 
4 
3 
6 
5 
4 
3 
3 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
8 

Fortsetzung PS1721-1 

Tiefe magnot.Sus- 

im Kern zeptibilndt 

(cm) (10-5 SI) 
226 196 
227 199 
228 199 
229 183 
230 15 
231 109 

IR0 

(StÃ¼ck 

Cm Tiefe) 

6 
4 
3 
6 
7 
3 

Kern PS1722-1 

Tiefe mgnet.Sus- IR0 

m Kern zepubihtat (StÅ¸ck 

(Cm) (10-5Sl) cm Tiefe) 

20 65  1 
21 86  2 
22  102 1 
23  116 0 
24 124 2 
25  129 2 
26 132 0 
27  134 1 
2 8  134 3 
29  137 0 
3 0  137 1 
31 135 1 
3 2  138 0 
3 3  136 0 
3 4  134 0 
35  1 3  0 
36  125 2 
37  115 1 
3 8  102 2 
39  9 8  2 
40 154 2 
41  221 3 
42 274 1 
4 3  304 3 
44 319 3 
45 327 2 
46 331 2 
47 332  0 
4 8  334 3 
49 335  1 
5 0  335  2 
51 335 1 
5 2  335 0 
53  3 3  1 
54 3 2  1 
5 5  314 2 
56  3 1  1 
57  306 0 
58  304 2 
59 59 2 
60  303 0 
6 1  304 1 
6 2  307 0 
6 3  309 3 
64 312 3 

Fortsetzung PS-1722-1 
Tiefe magnet.Sus- 

im Kern zeptibiliiat 

(cm) (10.5 Si) 

6 5  315 
66  315 
6 7  314 
68  314 
69  317 
70 32 
71 323 
72 327 
7 3  3 3  
7 4  332 
75  332 
76 332 
7 7  331 
7 8  331 
79 33 
8 0  329 
8 1  329 
8 2  328 
8 3  327 
8 4  327 
8 5  325 
86  327 
8 7  328 
8 8  33  
89  332 
9 0  332 
9 1  333 
9 2  333 
9 3  333 
9 4  331 
9 5  332 
96  3 3  
9 7  329 
9 8  328 
99  326 
100 326 
101 324 
102 323 
103 323 
104 323 
105 325 
106 327 
107 33  
108  334 
109 338 

IRD 

(Si"&/ 

cm Tiefe) 

3 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

Fortsetzung PS1722-1 

Tide magnet.Sus- 

imKefn zeptibilnat 

(Nn) (10-5 SI) 
110 342 
111 346 
112 348 
113 348 
114 346 
115 344 
116 342 
117 341 
118 338 
119 337 
120 329 
121 327 
122 327 
123 326 
124 324 
125 321 
126 316 
127 311 
128 306 
129 302 
130 298 
131 296 
132 294 
133 293 
134 29  
135 283 
136 269 
137 246 
138 206 
139 151 
140 161 
141 226 
142 275 
143 307 
144 325  
145 339 
146 348 
147 355 
148 36  
149 364 
150 367 
151 369 
152 371 
153 372 
154 371 

IRD 

(StÃ¼ck 

cm Tide) 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
0 - 
o ^  
0 - ^  
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
0 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
0 
3 
1 
0 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 10) 

Fortsetzung PS1722-1 
Tiefe magnet.Sus- 

m Kern zeptibilhht 
(cm) (10-5 SI) 

155 37  
156 369 
157 368 
158 369 
159 367 
160 368 
161 368 
162 367 
163 368 
164 37  
165 372 
166 373 
167 375 
168 376 
169 375 
170 374 
171 374 
172 373 
173 372 
174 372 
175 373 
176 374 
177 374 
178 376 
179 378 
180 379 
181 382 
182 384 
183 386 
184 387 
185 387 
186 385 
187 383 
188 382 
189 381 
190 379 
191 377 
192 375 
193 374 
194 372 
195 371 
196 37  
197 371 
198 372 
199 373 

IR0 

(Sl"ck1 
cm Tiefe) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
4 

Fortsetzung PS1722-1 
Tiefe magnet.Sus- 

im Kern zeptibilitht 

(cm) QO-5Sl) 
200 374 
201 375 
202 376 
203 376 
204 376 
205 376 
206 376 
207 376 
208 377 
209 377 
210 377 
211 378 
212 379 
213 38  
214 38  
215 38  
216 3 8  
217 3 8  
218 379 
219 377 
220 366 
221 364 
222 362 
223 36  
224 36  
225 359 
226 358 
227 358 
228 358 
229 357 
230 356 
231 355 
232 353 
233 351 
234 346 
235 337 
236 3 2  
237 296 
238 256 
239 196 
240 132 
241 121 
242 186 
243 2 5  
244 296 

IRD 
(StÃ¼ck 

cm Tiefe) 

0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

Fortsetzung Ps1722-1 
Tiefe magnet.Sus- 

m Kern zeplibihtat 
(Cm) (10-531) 

245 326 
246 344 
247 355 
248 363 
249 367 
250 369 
251 371 
252 371 
253 371 
254 372 
255 371 
256 37  
257 369 
258 366 
259 365 
260 363 
261 36  
262 358 
263 357 
264 357 
265 357 
266 358 
267 36  
268 361 
269 362 
270 363 
271 363 
272 363 
273 363 
274 363 
275 362 
276 362 
277 362 
278 362 
279 363 
280 363 
281 363 
282 364 
283 365 
284 364 
285 364 
286 363 
287 363 
288 364 
289 364 

Fortsetzung PSl722-1 

Tiefe magnet.Sus- 

im Karn zeptibilffat 
(cm) (10-5 SI) 

290 363 
291 364 
292 364 
293 363 
294 365 
295 365 
296 364 
297 364 
298 364 
299 364 
300 364 
301 365 
302 366 
303 368 
304 37 
305 373  
306 376 
307 377 
308 378 
309 378 
310 378 
311 376 
312 376 
313 376 
314 376 
315 376 
316 375 
317 375 
318 375 
319 375  
320 368 
321 369 
322 368 
323 369 
324 37 
325 371 
326 372 
327 373 
328 371 
329 37  
330 369 
331 367 
332 366 
333 362 
334 356 

IRD 

(Sl"&/ 
cm Tiefe) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Fortsetzung -1722-1 

Tiefe magnert.Sus- 

m Kern zepnbdital 

(cm) (10-5SD 
335 349 
336 336 
337 318 
338 292 
339 248 
340 186 
341 212 
342 269 
343 307 
344 329 
345 342 
346 349 
347 353 
348 355 
349 355 
350 355 
351 355 
352 355 
353 354 
354 355 
355 352 
356 353 
357 355 
358 356 
359 357 
360 358 
361 359 
362 359 
363 359 
364 358 
365 357 
366 358 
367 358 
368 358 
369 359 
370 359 
371 36  
372 36  
373 36  
374 361 
375 364 
376 367 
377 368 
378 368 
379 367 

IR0 

(Stuck; 

cm Tiefe) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Fortsetzung PS1722-1 

Tiefe magnel Sus- 

tm Kern zepub~lrtat 

(Cm) (10-5 SI) 
380 367 
381 367 
382  367 
383  367 
384 368 
385 368 
386 368 
387 368 
388 368 
389 367 
390 366 
391 365 
392  365 
393  365 
394  364 
395 364 
396 365 
397 367 
398  369 
399 372 
400 374 
401 377 
402 38  
403 383 
404 384 
405 385 
406 384 
407 384 
408 384 
409 382 
410 381 
411 38  
412 379 
413 378 
414 378 
415 373 
416 372 
417 372 
418 371 
419 37  
420 371 
421 371 
422 374 
423 374 
424 375 

IR0 

(Stuck1 
cm Tiefe) 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

Fortsetzung PSl722-1 
Tiefe magnet.Sus- 

imKern zeptibilital 
(cm) (10-5 SI) 

425 376 
426 376 
427 377 
428 376 
429 376 
430 375 
431 375 
432 373 
433 369 
434 364 
435 357 
436 345  
437 327 
438 299 
439 253 
440 189 
441 124 
442 7 2  
443 338 
444 361 
445 376 
446 387 
447 395 
448 401 
449 406 
450 41  
451 413 
452 416 
453 419 
454 422 
455 423 
456 423 
457 423 
458 425 
459 426 
460 426 
461 426 
462 427 
463 426 
464 425 
465 422 
466 418 
467 414 
468 408 
469 403 

IRD 

(Stuck; 
cm Tiefe) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

O W 

Å  ̧

Â ¡ o  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer Susze~tibililat und IRD-Gehalt (Teil 111 

Fortsetzung PS1722-1 

im Karr 

(Cm1 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
489 
490 
491 
492 
493 
494 
495 
496 
49 7 
498 
499 
500 
50 1 
50 2 
503 
504 
505 
506 
50 7 
508 
509 
51 0 
51 1 
51 2 
51 3 
51 4 

IR0 

(Stuck/ 
;m Tote) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

Fortsetzung ~ ~ 1 7 2 2 . 1  

Tiefe lagnet Su IR0 

m K e r n  zep1biln.d [Stuck/ 

(cm) (10 5 Si) cm Tiefe) 

, , 
Korn PS1727-1 

Tiele maQne1 Sus 

captibilnat 
(10.5 SI) 

205 
269 
313 
33  

326 
309 
286 
265 
249 
228 
218 
207 
199 
193 
192 
193 
197 
202 
208 
213 
218 
223 
228 
231 
234 
238 
243 
247 
249 
25  

251 
252 
251 
248 
248 
25  

253 
256 
259 
262 
265 
266 
265 
262 
259 

IR0 

iSl"&J 
zrn Tiefe) 

13 
1 3  
11 
7 
10  
11 
5 
4 
4 
5 
10 
5 
4 
7 
7 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
5 
6 
3 
9 
5 
3 
4 
6 
3 
6 
6 
5 
3 
5 
6 
4 
6 
3 
4 
5 
4 
6 
5 

Fortsetzung PSl727-1 

Tiele magnet.Sus- IR0 
Fortsetzung PS1727-1 

Tiefe maanm Sus- IR0 

im Kern 

im 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

(Stuck/ 

cm Tide) 

2 
2 
8 
2 
3 
3 
3 
7 
6 
4 
4 
5 
5 
2 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
0 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
5 
2 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
0 
1 
2 

Fortsetzung PS1727-1 
Tiefe maane1.Sus- IR0 

im Kern 

(Cm) 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
20 1 
202 
203 
20 4 
205 
206 
20 7 
20 8 
209 
21 0 
21 1 
21 2 
213 
21 4 
21 5 
21 6 
21 7 
21 8 
21 9 
220 
22 1 
222 
223 
224 
225 

(Stuck/ 

:m Tiefe) 
2 
4 
2 
6 
3 
2 
3 
4 

0 
5 
3 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
2 
1 + 
4 ^ 
2 <  ̂
0 
2 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
7 
4 
6 
6 
2 
3 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 12) 

Fortsetzung PSl727-1 
Tiefe magnet Sus- IR0 

im Kern 

(cm) 
226 
227 
228 
229 
230 
23 1 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
24 1 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252  
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
26 1 
262 
263 

(StÃ¼ck 

cm Tiefe) 

2 
1 
6 
4 
4 
3 
4 
3 
5 
6 
8 
5 
5 
3 
3 
2 
3 
5 
4 
5 
3 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
3 
8 
9 
2 

im Kern 

(Cm) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13  
14  
15 
16 
17  
18  
19 
20 
21 
2 2 
2 3 
2 4 
25  
2 6 
2 7  
28  
29 
30 
3 1 
3 2  
3 3 
3 4 
35  
3 6 
37  
3 8 
3 9 
4 0 
41 
4 2 
4 3 
4 4 
4 5 

Kern PS1728-1 

Tiefe magnet.Sus- IR0 

(Stuck1 

cm Tiefe) 

9 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
9 
2 
4 
3 
6 
2 
0 
9 
11 
3 
3 
3 
2 
7 
1 
3 
1 
0 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
4 
5 
2 
1 
4 
5 
2 
0 
0 
2 
6 
8 
8 
4 

Fortsetzung PSi728.1 
Tiefe magnet.Sus- IR0 

im Kern 

(m 
9 1 
9 2 
93 
9 4 
95 
96 
9 7 
98  
9 9 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
11 1 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

(St"ck/ 

cm Tiefe) 

3 
6 
3 
2 
1 
4 
5 
5 
3 
1 
1 
3 
3 
2 
0 
3 
2 
2 
3 
3 
7 
3 
2 
4 
6 
5 
4 
4 
5 
3 
4 
4 
4 
6 
5 
4 
8 
6 
1 3  
2 
2 
10 
11 
7 
4 

Fortsetzung PS1728-1 
Tiefe magnet.Sus- IR0 

cm Tiefe) 

4 
7 
6 
4 
4 
5 
5 
4 
4 
2 
5 
3 
7 
6 
3 
3 
3 
7 
2 
3 
10 
5 
8 
10  
9 
7 
7 
3 
8 
10 
4 
4 
7 
5 
5 
5 
6 
3 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
3 

Fortsetzung PS1728-1 
Tiefe magnet.Sus- IR0 

Fortsetzung PS1728-1 
Tiefe maqnat.Sus- IR0 

septibinat (StÅ¸d 

(10-5 SI) cm Tiefe) 

179 1 
182 0 
185 1 
185 1 
185 0 
185 0 
183 2 
181 0 
1 8  0 

179 0 
178 4 
177 2 
175 0 
172 1 
168 1 
159 1 
141 2 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeplibililÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 13) 

Tiefe 

,m Kern 

(Cm) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11  
12  
13  
14 
1 5  
16  
17  
18  
19 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
24  
25  
26 
2 7 
2 8 
29 
3 0 
3 1 
3 2  
3 3 
3 4 
35  
36 
3 7 
38  
3 9 
40 
4 1 
4 2 
43 
44 
45 

IR0 
(Sl"&/ 

cm Tiefe) 

17  
14  
9 
9 
6 
10 
6 
15 
5 
7 
5 
6 
5 
5 
3 
17  
12  
12  
5 
3 
3 
4 
9 
4 
6 
7 
8 
5 
6 
5 
5 
3 
2 
3 
2 
3 
7 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
4 

Fortsetzung PS1941-3 

Tiefe maqnet.Sus- 

>m Kern zeplibfftlaf 
(cm) (10-5 SI) 

46 401 
47 406 
48 402 
49 387 
50 364 
51 329 
52 292 
53 262 
54 245 
55 238 
56 233 
57  227 
58 220 
59 215 
60 212 
61 215 
6 2  221 
63  231 
64 242 
6 5  249 
66 247 
67  236 
68  223 
69  214 
70 208 
71 205 
72 203 
73 201 
74 201 
75 200 
76 203 
77 207 
78 212 
79 217 
80 218 
81 215 
8 2  208 
83  199 
84  187 
85  173 
86 160 
87 151 
88  144 
89 141 
90 142 

IR0 

(St"cW 
cm Tiefs) 

2 
1 
3 
4 
2 
2 
3 
3 
0 
4 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
3 
6 
6 
6 
2 
2 
3 
5 
4 

Fortsetzung PS1941-3 

Tide magne1.S~~- 

im Kern zepttoililal 

(cm) (10-5 SI) 

9 1  142 
9 2  144 
93  145 
9 4  146 
9 5  149 
96  152 
97  156 
98  160 
99 165 
100 168 
101 171 
102 175 
103 179 
104 183 
105 187 
106 188 
107 189 
108 188 
109 189 
110 187 
111 186 
112 187 
113 192 
114 198 
115 202 
116 208 
117 210 
118 210 
119 210 
120 212 
121 215 
122 216 
123 217 
124 217 
125 216 
126 21 7 
127 217 
128 221 
129 224 
130 229 
131 232  
132 233 
133 232 
134 229 
135 222 

Fortsetzung PS1941.3 
1RD Tiefe magnet.Sus- 

(Stuck1 im Kern zeplibilrtal 

cm Tiefe) (cm) (10-5 SI) 
5 136 213 
5 137 203 
3 138 198 
3 139 192 
4 140 189 
4 141 188 
3 142 187 
3 143 186 
3 144 185 
2 145 183 
2 146 179 
0 147 177 
1 148 176 
0 149 175 
1 150 173 
0 151 172 
1 152 172 
1 153 172 
2 154 174 
0 155 176 
1 156 170 
1 157 180 
1 158 181 
3 159 182 
0 160 183 
2 161 187 
3 162 189 
4 163 194 
7 164 200 
3 165 205 
1 166 210 
3 167 210 
2 168 209 
2 169 209 
3 170 213 
3 171 217 
2 172 221 
3 173 224 
1 174 223 
2 175 222 
3 176 218 
2 177 215 
2 178 211 
2 179 208 
2 180 206 

IR0 
(SI"&/ 

crn Tiefe) 

1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
0 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
2 
2 

Fortsetzung PS1941-3 

Tiefe magnd.Sus- 

im Kern zeplibilitat 

(Cm) (10-5%) 
181 205 
182 205 
183  206 
184 206 
185 207 
186 206 
187 205 
188 201 
189 198 
190 192 
191 188 
192 185 
193 187 
194 186 
195 188 
196 190 
197 195 
198 196 
199 198 
200 199 
201 199 
202 200 
203 201 
204 202 
205 204 
206 209 
207 214 
208 222 
209 233 
210 242 
211 250 
212 253 
213 249 
214 243 
215 236 
216 228 
217 225 
218 223 
219 223 
220 221 
221 219 
222 217 
223 213 
224 206 
225 200 

IR0 
(StÅ¸c 

cm Tiefe) 

3 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
8 
3 

Fortsetzung PS1941-3 
Tiefe magne1.S~~- 

im Kern zeptibrfrtat 

cm) (10-5 SI) 

226 189 
227 178 
228 161 
229 144 
230 132 
231 123 
232 119 
233 121 
234 126 
235 132 
236 138 
237 141 
238 144 
239 149 
240 157 
241 169 
242 187 
243 202 
244 210 
245 213 
246 212 
247 213 
248 218 
249 219 
250 218 
251 217 
252 210 
253 203 
254 194 
255 194 
256 198 
257 210 
258 218 
259 228 
260 232 
261 235 
262 240 
263 243 
264 241 
265 233 
266 222 
267 210 
268 202 
269 198 
270 201 

IR0 

(SlU&/ 

cm Tiefe) 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
3 
3 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
6 
5 
4 
3 
4 
5 
4 
9 
4 
5 
4 
3 
1 
1 
4 
1 

Fortsetzung PS1941-3 

Tiefe magne1.S~~- 

mKern zeptibililit 

(cm) (10-5 SI) 
271 205 
272 209 
273 213 
274 217 
275 222 
276 228 
277 236 
278 244 
279 250 
280 255 
281 256 
282 258 
283 257 
284 258 
285 259 
286 260 
287 262 
288 265 
289 265 
290 267 
291 266 
292 271 
293 272 
294 270 
295 268 
296 263 
297 259 
298 258 
299 259 
300 263 
301 269 
302 279 
303 293 
304 307 
305 318 
306 326 
307 329 
308 331 
309 331 
310 331 
311 330 
312 329 
313 330 
314 332 
315 333 

IR0 
(Stuck/ 

m Tiefe) 

2 
4 
1 
0 
3 
6 
12  
4 
3 
5 
1 
4 
6 
3 
7 
5 
4 
3 
2 - 
3 ^ 
6 
5 
7 
5 
2 
3 
1 
2 
4 
4 
5 
5 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
1 
1 
6 
6 
4 
5 



Tabelle 22: Daten zu magnetischer SuszeptibilitÃ¤ und IRD-Gehalt (Teil 14) 

Kern PS1943-1 
Fortsetzung PS1941-3 Fortsetzung PS1943-1 

Tiefe magnet.Sus- IR0 Tiefe rnagnet.Sus- IRD Tiefe magr>ei.Sus- 

irn Kern zeptbiitÃ¤ (StÃ¼ck irn Kern zoptibilitat (SIÅ¸ im Kern zepttoii~tÃ¤ 
(Cm) (10-5 SI) cm Tiele) (Cm) (10-5 SI) cm Tiele) (crn) (10-5 SI) 
316 330 6 1 141 0 46 294 
317  328 1 2 150 0 4 7  280 
318  324 8 3 161 0 4 8  261 
319 319 4 4 173 1 49 231 
320 312 3 5 185 0 50 196 
321 302 3 6 200 0 51 169 
322  291 3 7 218 2 
323  276 4 8 237 2 
324 259 5 9 256 3 
325  243 4 10  276 2 
326 230 6 11  295 4 
327  219 5 12  311 3 
328 207 4 13  326 2 
329 193 4 14  340 1 
330 179 2 1 5  351 1 
331 162 2 16  360 1 
332 145 3 1 7  366 0 
333  130 0 1 8  370 1 
334 117 0 19  370 5 
335  105 0 20 369 2 
336 95  0 21 367  1 
337  88  1 22  366 0 
338 8 2  1 23  366 0 
339 78 1 24  364 0 
340 74 0 25  363  1 
341 73 0 26 360 0 
342  72 1 27  357  2 
343  74 0 28  355  3 
344  74 0 29 352  0 
345  74 1 3 0  350 3 
346 73 3 31 349 4 
347  71 0 3 2  346 4 
348  68  4 33  343 2 
349 67 2 3 4  339 0 
350 67  0 35  337 2 
351 68 0 36  337 2 
352  66 1 3 7  339 2 
353 64 0 3 8  340 3 
354 63 0 39  339 0 

40 338 1 
41 336 1 
42 331 2 
43 324 1 
44 317  0 
45 306 0 

1RD 

( S t W  
crn Tele) 

1 
1 
0 
0 
0 
1 



1 6 0  

Parameter der Kastengreifer-OberflÃ¤chenprobe (Teil 1 ) 

Station 

NR. 

PS1 709-2 
PS1710-1 
PS1712-1 
PS1 713-1 
PS1714-1 
PS1715-2 
PS1716-1 

PS1717-1 
PS1 928-1 
PS1 931 -1 
PS1 940-1 

PS1 941 -1 
PS1 942-1 

PS1 943-1 
PS1 944-1 
PS1 945-1 

Station 
NR. 

PS1 709-2 

PS1 71 0-1 
PS1712-1 
PS1713-1 
PS1 714-1 
PS1715-2 
PS1716-1 
PS1717-1 
PS1 928-1 
PS1 931 -1 

PS1 940-1 
PS1941 -1 

PS1 942- 1 
PS1943-1 

PS1944-1 
PS1 945-1 

Karbonat- C-org- Schwefel- Kies Sand Silt Ton Mean Sorting Kurto- Skew- 
gehalt gehalt gehalt (Gew.%) (G~w.O/O) (Gew.%) (Gew.%) (Phio) (Phio) sis ness 

(Gew.%) (Gew.%) (Gew.%) 

Parameter der Kastengreifer-OberflÃ¤chenprobe (Teil 2) 

benth. benth, plankt. Schwamm- sonstige Basalt- Gesteins- Quarz Glimmer sonstige 

Forarn 

(W 
0,67 
0,67 
0,33 

0,oo 
0,33 
0,33 

0,oo 
0,33 
0,33 
0,oo 
1,33 

0,33 
0,33 

0,67 
0,33 

0,oo 

nadeln 

( X )  
6,OO 
0,oo 
1 ,oo 
0,67 

0,33 
1 ,oo 

0,oo 
0,oo 

5,67 
0,oo 
5,33 

1,33 
0,67 

7,33 
0,oo 

0,oo 

Fossilien bruchst. bruchst. 

(%) (X) (%) 
0,OO 6,OO 53,33 

1,33 28,OO 41,67 
0,33 34,33 45,67 

0,67 39,67 39,33 

0,OO 37,33 44,OO 
0,33 27,33 40,67 
1 ,OO 4,67 31,67 

0,33 27,67 46,33 
0,OO 4,67 43,67 

0,OO 4,33 49,OO 

12,33 1 ,OO 33,33 

0,67 3,67 53,67 

0,33 43,OO 34,33 

0,67 51,67 18,67 

1 ,OO 37,33 28,33 

0,67 37,33 35,33 

(%) Minerale 

(X) 
5,33 2,33 
4,33 2,67 
4,33 2,67 
2,33 4,67 
2,67 3,OO 
7,33 2,33 
5,67 5,33 
8,33 2,67 
14,OO 1 ,OO 
1,67 2,OO 

15,33 2,67 
9,67 0,67 
1 ,67 3,OO 
2,33 0,OO 
6,33 3 ,67  
6,33 2,OO 

Komponenten in Prozent der Sandfraktion 125-250 pm 



1 6 1  

Tabelle 24: Stabile Sauers to f f -  und Koh lens to f f i so tope  

PS1 71 3-1 
Tiefe 31 8 0  PDB 

irr Kern (%o) 

(Cm) 
5 3,851 
1 5  3,599 
2 5  3,930 
3 5  3,848 
45 4,043 
5 5  4,134 
6 3  3,930 
7 5  3,921 
8 5  4,056 
9 4  4,174 

Tiefe 
im Kern 

(Cm) 
1 0  
2 0 
3 0 
4 3 
5 5 
6 5 
7 5 
8 2 
8 7 
9 1 
9 8 

110  
125 
135 
140  
1 5 0  
165 
180  
197  
202  
208 
2 12 
225 
230  
240  
250 
264 
270 
285 
300  
315  
325  
333 
338 
3 4 2  
346 
3 5 2  

31 8 0  PDB 
(%0) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

4,154 
- 

4,153 
- 

4,361 
- 

4,464 
4,432 
4,293 
4,196 
4,380 
4,361 
4,423 
4,266 
4,408 
4,446 
2,105 
4,270 
4,188 
4,376 
4,281 
4,381 
4,415 
4,383 
4,396 
4,422 
4,115 
0,829 
4,268 
4,284 
4,276 

313C PDB 

-0,148 
-0 ,277 
-0 ,474 
-0 ,486 
-0 ,973 
-0 ,892  
-0 ,718  
-1 ,318 
-1 ,288 
-1 ,109  

313C PDB 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-0,468 
- 

-0,683 
- 

-0,618 
- 

-0 ,795  
-0 ,738 
-0 ,732 
-0 ,690 
-0 ,879 
-0 ,728 
-0 ,933  
-0 ,820  
-0 ,651  
-0 ,747 
-3 ,961 
-0 ,796 
-0 ,770 
-0 ,860 
-0 ,860  
-0 ,783 
-0 ,931 
-0 ,885 
-0 ,827  
-0 ,760 
-0 ,883 
-0 ,735 
-0 ,850  
-0 ,816  
-0 ,870 

PS1 728-1 
Tiefe 31 8 0  PDB 

irn Kern (%.J 
(Cm) 

2 - 
1 0  - 
2 0 - 
3 0 - 
4 0 - 
5 0 - 
6 0  3,968 
7 0  4,099 
8 0  3,986 
9 0  4,094 
100 4,266 
110  4,119 
120  4,287 
130  4,238 
145 4,096 
160 4,142 
170  3,950 
180 3,841 
190  4,066 
200  3,667 
210  3,534 
220  - 
230  - 
240 - 

Tiefe 
irn Kern 

(Cm) 
5 
1 5  
2 5 
3 5 
4 5 
5 5 
6 5 
7 5 
8 6 
9 5 

1 0 8  
1 2 3  
1 3 4  
145 
155 

. 165 
175 
185 
195  
205  
215  
220  
235  
245  
257  

31 8 0  PDB 
(%o) 

3,891 
3,969 
3,921 
4,084 
3,908 
3,975 
3,974 
3,688 
4,026 
3,730 
4,421 
4,099 
3,996 
4,084 
3,911 
3,930 
3,583 
4,051 
4,045 
4,117 
4,005 
4,079 
4,007 
4,126 
4,043 

313C PDB 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

-0,518 
-0 ,636 
-0 ,750 
-0 ,773 
-0 ,822 
-1 ,080 
-0 ,489  
-0 ,683 
-0 ,646  
-0 ,656 
-0 ,889 
-0 ,581 
-0 ,589 
-0 ,852 
-0 ,582 

- 
- 
- 

313C PDB 
(%o) 

-0 ,156 
-0 ,648 
-0 ,506 
-0 ,762 
-0 ,884 
-0 ,814 
-0 ,728 
-0 ,681 
-0 ,735 
-0 ,315 
-0 ,738 
-0 ,727 
-0 ,737 
-0 ,729  
-0 ,587  
-0 ,803  
-1 ,018 
-0 ,671 
-0 ,694 
-0 ,642 
-0 ,849 
-0 ,757 
-0 ,768 
-0 ,858 
-0 ,891  

PS1 722-1 
Tiefe 3180 PDB 

im Kern (%Ãˆ 
(Cm) 

25  4,096 
45 3,109 
6 5  3,043 
8 5  3,267 

105 3,329 
125 3,245 
145 3,104 
165 3,136 
185 3,173 
205 3,120 
225 2,983 
245 3,363 
270 3,480 
295 3,345 
320  3,348 
345 3,203 
370  3,466 
390  - 
410 3,424 
420 3,301 
445 3,172 
453 3,316 
467 3,540 
472 3,420 
485 3,233 
490 3,204 
500  3,241 
515 3,542 
520  3,585 
537 3,657 

PS1 943-1 
Tiefe 91 8 0  PDB 

irn Kern (%o) 

0 3,455 
2 3,738 
8 3,126 
1 2  3,353 
3 0  3,552 
48 3,184 

313C PDB 
(%Ã£ 

0,026 
0,529 
0,546 
0,468 
0,606 
0,527 
0,271 
0,551 
0,576 
0,507 
0,378 
0,533 
0,398 
0,338 
0,528 
0,409 
0,494 

- 
0,379 
0,277 
0,242 
0,270 
0,314 
0,260 
0,216 
0,366 
0,191 
0,256 
0,197 
0,219 

313C PDB 
(%Ã£ 

0,316 
0,471 

-0 ,055  
0,422 
0,400 
0,288 



Tabelle 25: Kern PS1718-1: Hauptrninerale nach RÃ¶ntgendiffraktornetri 

Tiefe 
(Cm) 

5  
4  0  
8  5  

1 3 0  
1 7 5  
2 2 0  
250  
265  
2  8  0  
2  9  5  
3 4 0  
400  
4 5  0  

Quarz 
(W 

3  3  
3  8  
3  6  
4 6  
4  4 
4  0  
3  8  
5  4  
4  0 
4  4  
6 4  
6  0  
6 7  

Plagio- 
klas 
(OIo) 
2  3  
2  2  
2  4  
1 9  
2  0  
2  3  
2  3  
1 6  
1 5  
1 3  
1 2  
1 0  
8 

Augit 
(%I 

2  0  
1 5  
1 8  
9 

1 2  
1 5  
1 5  
7 
8 
8 
5  
7  
5  

Muskowit 
(W 

1 4  
1 6  
1 4  
1 6  
1 5  
1 4  
1 5  
1 3  
1 7  
1 5  
9  

1 2  
9  

Kaolinit 
(X) 

4  
5  
4  
6  
4  
4  
5  
5  
6  
6  
4  
4  
4  

Pyrit Kalzit 
(%) (%) 

5  0  
6  0  
4  0  
4  0  
4  0  
4 0  
4  0  
0 5  
5  8  
6  8 
2  4 
3  4 
3  4 

Die Mineralgehalte wurden relativ zu einem beigemischten Korund-Standard bestimmt. 

Kern PS1 719-1 : Hauptrninerale nach RÃ¶ntgendiffraktornetri 

Tiefe 

(Cm) 

2  
4  0  
8  0  
1 1 0  
1 4 0  
1 8 0  
2  2  0  
250  
280  
290  
3  0  0  
31  5 
353  
3  9 0  

Quarz 

(W 

2  9  
3  1  
3  9  
4  5  
4  6  
4  2  
5  1  
4  6  
3  9  
5  1  
4  8 
5  1  
6  1  
6  6 

Plagio- 
klas 

(W 
3  2  
2  5 
1 7  
2  2  
2  0  
1 9  
1 7  
2  1  
2  5  
1 8  
1 2  
1 2  
1 8  
1 5  

Augit 
(W 

2  0  
2  0  
2  0  
1 2  
9  

1 3  
8  

1 1  
1 7  
1 2  
6 
5  
3  
2  

Muskowit Kaolinit 

(W (=W 
Pyrit Kalzit 

(OIo) (W 

6  0  
4  0  
4  0  
0  0  
4  0  
6  0  
5  0  
4  0  
4  0  
4 0  
4  8 
3  8 
2  6  
1 4  

Die Mineralgehalte wurden relativ zu einem beigemischten Korund-Standard bestimmt. 


