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-- 

Wmend der Antarktisexpeditionen ANT I - IV mit 
FS POLARSTERN wurde eine gezielte Beprobung unge- 
st6rter Bereiche des Kontinentalhanges der 6stlichen 
Weddell See durchgefÃ¼hrt Sedimentkeme von 12 Statio- 
nen auf zwei Profilen vor Kapp Norvegia und der Atka 
Bucht wurden stratigraphisch und sedimentologisch 
bearbeitet. Die Kerne durchteufen pleistozihe Sedimente 
mit Altem bis zu 1 Mio. Jahre. Die sedimentologischen 
Parameter erlauben eine Gliederung der Kontinentalhang- 
Sedimente in mehrere Faziestypen, die unterschiedlichen 
Ablagemngsriiumen zugeordnet werden kÃ¶nnen Die 
Faziesabfolge lÃ¤Ã sich nach der stratigraphischen Ein- 
stufung mit den pleistozÃ¤ne Kiimazyklen korrelieren, so 
daÂ die spezifischen SedimentationsverhÃ¤ltniss im 
Untersuchungsgebiet wahrend der entsprechenden Klima- 
epochen rekonstruiert werden kÃ¶nnen 

ERLANGEN 1987 7 Abb. 

SUMMARY 

1Tab. 

During the Antarctic expeditions AMT I - IV with FS 
POLARSTERN a Programm of sarnpling was carricd out 
at specific locations in order to get samples from un- 
disturbed parts of the continental slope in the eastern part 
of the Weddell Sea. Sediment cores from 12 locations 
along two profiles off Kapp Norvegia and off Atka Bay 
were sedimentologically and stratigraphically analysed. 
The sediments are up to 1 mio. years old. The sedi- 
mentologic Parameters allow a classification of different 
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facies of the slope sediments, which can be related to 
different depositionai environments and conditions. It is 
possible to correlate theses facies stratigraphically with 
Pleistocene climatic cycles so that specific sedimentation 
conditions during climatic periods can be reconstructed. 

Die pleistozanen Klimazyklen, die weitgehend durch 
die VerÃ¤nderunge der Erdbahnparameter gesteuert werden 
(MILANKOVITCH, 1941, HAYS et ai. 1984), konnten 
weltweit in marinen Sedimenten durch die Messungen 
stabiler Sauerstoffisotope an Foraminiferen nachgewiesen 
werden (PRELL et al. 1986). Neben palaoklimatischen 
InterpretationsmÃ¶glichkeite steht hiermit ein geeignetes 
Hilfsmittel zur stratigraphischen Einstufung von Sedi- 
menten der palaomagnetisch nicht weiter aufzulÃ¶sende 
Brunhes-Epoche (0 - 730 000 a) zur VerfÃ¼gung In den 
Sedimenten des antarktischen Ozeans fand diese Methode 
aufgrund der geringen oder ganz fehlenden Karbonat- 
gehalte keine Verwendung. Vorwiegend sedimentologi- 
sehe und mikropaiÃ¤ontologisch Parameter wurden zu 
palÃ¤oklimatologische Fragestellungen herangezogen 
(ANDERSON 1972, FRAKES 1978, FILLON 1977, 
KENNETT 1970). Der Schwerpunkt der sedimentologi- 
sehen Arbeiten liegt hierbei auf der Rekonstruktion 
rezenter und damit interglazialer Ablagerungsbedingungen 
und -Prozesse (ANDERSON et al. 1983, DOMACK 
1982, DREWRY & COOPER 1981, FISCO 1982, 
ORHEIM & ELVERHOI 198 1). 

Erste sedimentologische und mikropalÃ¤ontologisch 
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Abb. 1. Lage der Kemprofile am antarktischen Kontinentalrand der Ã¶stliche Weddell See. Die hangnormalen Profile 
beginnen auf dem Schelf vor Kapp Norvegia und der Atka Bucht und reichen mit einer LÃ¤ng von 100 km bzw. 215 km bis 
in den Tiefseebereich. 
Location of core profiles at the Antarctic continental rnargin in the eastem Weddell Sea. The profile, running normally to 
the slope, start on the shelf off Kapp Norvegia and off Atka Bay and extend 100 km and 215 km respecitively down to the 
deep sea basin. 

Analysen im Bereich der Weddell See wurden von AN- 
DERSON (1972) durchgefÃ¼hrt Zwar ermÃ¶glichte sie 
palÃ¤oklimatisch Interpretationen der letzten 5 Mio. Jahre 
mit einer hÃ¶here AuflÃ¶sun der letzten 350 000 Jahre, 
doch konnte keine eindeutige Korrelation mit den Klima- 
Zyklen nachgewiesen werden. In weiteren Arbeiten wurde 
der Kontinentalhang der Weddell See vorwiegend unter 
dem Gesichtspunkt des Sedimenttransportes untersucht 
(ANDERSON et al. 1979, KURTZ & ANDERSON 
1979, WRIGTH & ANDERSON 1982, FISCO 1982). 
ebenfalls auf den Hangbereich konzentrieren sich die Ar- 
beiten zur Rekonstruktion rezenter SedimentationsverhÃ¤lt 
nisse sowie zu Bewegungen der Eisschelfe wÃ¤hren des 
letzten glazialen Maximums (ELVERHOI & ROALD- 
SET 1983, ELVERHOI 1981). 

Verhalten und Wechselwirkungen von kontinentalem 
Eis, Meereis, Meeresspiegel und MeeresstrÃ¶munge im 
Grenzbereich Schelfeiskanteloffener Ozean wÃ¤hren der 
Klimazyklen im PleistozÃ¤ sind zur Zeit noch offenen 
Fragen. Ziel der vorliegenden Arbeiten soll daher eine Re- 
konstruktion der spezifischen quartÃ¤re Sedimentations- 

Prozesse arn antarktischen Kontinentalhang im Bereich 
der Ã¶stliche Weddell See sein. Eine Interpretation der 
pleistozÃ¤ne Sedimentabfolge im Hinblick auf das palio- 
klimatisch gesteuerte Verhalten der antarktischen Hydro- 
sphÃ¤r und KryosphÃ¤r irn Grenzbereich Schelfeiskan- 
teloffener Ozean soll versucht werden. 

2 METHODIK 

Der antarktische Kontinentalhang zeichnet sich als Un- 
tersuchungsgebietgegenÃ¼berdenTiefseebereichendadurc 
aus, daÂ auch geringfÃ¼gig VerÃ¤nderunge der durch die 
Fluktuationen der Schelfeiskante beeinfluÃŸte Sedimenta- 
tion dokumentiert werden und KarbonatlÃ¶sun im meist 
untersÃ¤ttigte antarktischen Meerwasser in geringen Was- 
sertiefen eine untergeordnete Rolle spielt. Die Rekonstruk- 
tion palÃ¤oklimatische Sedimentationszyklen lÃ¤Ã sich 
daher besonders gut an den Bereichen des Kontinen- 



A M I - N r .  Gerat 
geogr . geogr. T i e f s  Kern 

Bre i t e  LÃ¤ng (m)  (cm) 
,--------------------------------- 

71Â°29,5' 13O16,3'W 234 55 
7lo21,1'S 13O24,5'd 229 26 
71U 8,3'S 13O36,Z'H 1826 700 

70Â°56,5' 13O39,Z'W 2225 927 

70Â°51,1' 13O42,9'W 2422 575 
70Â°49,6' 13Â¡47,3' 250A 58 
70Â°37 1's 13O58,2'W 2756 1000 

68Â¡43,9' 5O50,Z'W 2425 1040 

69O l,8'S 5Â¡53,5' 2521 1238 

6g049,2'S 6O35,3'W 2457 935 
70Â 5,l'S 6O40,9'Y 1938 910 
70Â°11,8' 6Â¡43,5' 1794 630 

Tab. 1. Kemlocationen auf den Profilen vor Kapp Nor- 
vegia und der Atka Bucht mit Wassertiefen und KemlÃ¤nge 
(SL = Schwerelot, KG = Kastengreifer). 
Positions of cores on the profilcs off Kapp Norvegia and 
Atka Bay with water depth and length of core (SL = 
gravity wrer, KG = box corer). 

taihanges durchfÃ¼hren die eine kontinuierliche und unge- 
stÃ¶rt Sedimentation aufweisen und gleichzeitig im Ein- 
fluÃŸbereic einer oszillierenden Schelfeiskante liegen. Die- 
se VorzÃ¼g weist das Untersuchungsgebiet am Konti- 
nentalrand der Ã¶stliche Wcddell See auf. Die zwei beprob- 
ten hangnormalen Profile beginnen vor der Atka Bucht 
und vor Kapp Norvegia (Abb. 1). 

Die morphologische Gliederung des Hanges mit einer 
etwa 100 km breiten Terrasse zwischen 2000 und 3000 m 
Wassertiefe ermÃ¶glicht hier die Entstehung weitgehend 
ungestÃ¶rte Sedimentabfolgen. Eine flachseismische Vor- 
erkundung der Profile mit Sedimentechograph und FÃ¤cher 
lot stellte eine Beprobung dieser ungestÃ¶rte Bereiche 
sicher. 

Die Kementnahme erfolgte mit Hilfe eines Schwere- 
lotes (1,5 t) von 5 - 15 m LÃ¤ng (SL). Die durch die 
Probennahme zerstÃ¶rt SedimentoberflÃ¤ch wurde durch 
parallel entnommene, ungestÃ¶rt Proben eines GroÃŸka 
stengreifers (KG) ergÃ¤nz (Tab. 1). 

Von den zur Beprobung lÃ¤ng aufgeschnittenen Ker- 
nen wurden Radiographien zur Auswertung der Sediment- 
Strukturen und zur Bestimmung des Eisfrachtanteils 
angefertigt. An Proben mit einem mittleren Abstand von 
5000 - 10000 Jahren wurden weitere sedimentologische 
Parameter bestimmt (KorngrÃ¶ÃŸenverteilun organisch 
und karbonatisch gebundener Kohlenstoff, Wassergehalt, 
Tonmineralvergesellschal'tung der Fraktion < 2 pm, 
Komponentenverteilung in der Sandfraktion). Die Bear- 
beitung wurde nach Standardmethoden durchgefÃ¼hr 
(GROBE 1986b). Eine stratigraphische Einstufung der 
Sedimente erfolgte durch ^%-~atierun~en (MANGLNI 

unpubl. Daten), PalÃ¤omagneti und einer fÃ¼ das Unter- 
suchungsgebiet neu aufgestellten Karbonatstratigraphie 
(GROBE & KUHN 1986, GROBE & SPIES 1987). 

3 FAZIELLE GLIEDERUNG DER SEDIMENTE 

Die Bestimmung der genannten sedimentologischen 
Parameter ermtiglichte eine Klassifizierung von sechs ver- 
schiedenen Sedimentfazies, die entsprechenden Ablage- 
rungsrÃ¤ume und -bedingungen und stratigraphisch den 
einzelnen Klimastadien zugeordnet werden kÃ¶nnen Eine 
fazielle Gliederung erfolgte nach der KorngrÃ¶ÃŸe 
verteilung mit der Kiesfraktion als MaÃ fÃ¼ den Anteil 
eistransportierten Materials, durch die Tonmineralver- 
gesellschaftungen mit den drei vorwiegend auftretenden 
Tonmineralen Illit, Montmorillonit und Chlorit, nach den 
Gehalten an biogenen Komponenten, sowie durch die in 
den Radiographien beobachteten Sedimenttexturen (Abb. 
2). Die Nomenklatur der Fazies erfolgte nach charakteri- 
stischen Parametern bzw. Ablagerungsbedingungen. 

3.1 SCHELF-FAZIES 

Die Sedimentanlieferung auf dem Schelf erfolgt aus- 
schliefilich durch Eisberge direkt vom Kontinent. Die bis 
4 Phi gleichfÃ¶rmig Sedimentverteilung ist an den fei- 
neren KorngrÃ¶Â§enklass verarmt, da der KÃ¼stenstro die 
Sedimentation der feineren Eisfrachtkomponente kontrol- 
liert. Ein Teil kommt aufgrund der hohen Str~mungs- 
geschwindigkeiten nicht zur Sedimentation und wird ins 
tiefere Wasser abtransportiert. In den Tonmineralassozia- 
tionen sind die Chloritgehalte deutlich hÃ¶he als im Hang- 
bereich, bedingt durch die chlorithaltigen Gesteine im 
Hinterland des Untersuchungsgebietes. Biogene Partikel 
tragen nur geringfÃ¼gi zur Sedimentbildung bei. Eine 
Schwammfauna liefert den Opalanteil, ein geringer 
Karbonatgehalt aus Bryozoen-, Mollusken-, Echinoder- 
men- und Korallenfragmenten ist fÃ¼ diese Fazies typisch 
(ANDERSON et al. 1983). Die beschriebenen Sedimente 
sind, entsprechend ihrer KorngrÃ¶knverteilun und ihres 
biogenen Inhalts, als residualer Paratill zu bezeichnen 
(ANDERSON et al. 1980). 

Im oberen Hangbereich fallen vereinzelt Sediment- 
horizonte durch Farbe, Textur, Korngr6ÃŸenverteilun und 
Mineralogie auf. Die dunkelgrauen Horizonte zeigen in 
den Radiographien eine Wechsellagerung von Ton-, Silt- 
und Sandlagen mit Gradierung, an der Basis hÃ¤ufi be- 
grenzt durch Kieslagen. Die Tonmineralassoziationer~ ent- 
sprechen mit hohen Chloritgehalten denen der Schelfsedi- 
mente. Hohe Gehalte an organischer Substanz lassen auf 
eine schnelle Sedimentation schlieÃŸen 

Der Vergleich der Hangfazies mit den Schelfsedi- 
menten zeigt, daÂ es sich hier um Sedimente vom Schelf 
handelt. Die stratigraphische Zuordnung stellt diese Hori- 
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Darstellung der charakteristischen sedimentologischen Parameter in den Faziestypen. Die Histogramme zeigen die 
typische Korngr6ÃŸenverteilun in Phi-Klassen von - 1 (2mrn) bis 9 Phi (2 km). Die linke SÃ¤ul bildet den Gehalt der 
> 2 rnrn-Fraktion ab und ist damit, neben der Sandfraktion, reprsentativ fÅ̧  den Anteil an Eisfracht. Die rechte SÃ¤ul zeigt 
den Anteil der Tonfraktion (<2 pn). Die KorngrÃ¶ÃŸendreiec bilden das VerhÃ¤ltni von Sand, Silt und ton ab, die 
Tondreiecke entsprechend fÃ¼ die drei dominanten Tonminerale. In der oberen Reihe sind der biogene Inhalt sowie die 
Sedimenttexturen der entsprechenden Fazies beschrieben. 
Presenhtion of die sedimentological Parameters characteristic of the various facies typcs. The histogramms show the 
typical grain size distribution in phi classes from -1 (2 mn) to 9 phi (2 km). The left colurnn gives the gravel content 
and is, together with the sand fraction, representative of the ice rafted debris. The right colurnn is the clay fraction (< 2 
W). The grain size triangles represent die proportions of sand, silt and clay and the clay triangles the three dominant 
clay minerals. In the row above, the biogenous content and the sediment structures of the facies are described. 

zonte an die Basis der wÃ¤hren eines Glazials abgelagerten 
Sedimente. Die gewilhlte Bezeichnung "MorÃ¤nenfazies 
soll das vom Schelfeis bewegte MorÃ¤nenmateria kenn- 
zeichnen, das zu Beginn des Glazials bei absinkendem 
Meeresspiegel und damit vorstoÃŸende Schelfeis Ã¼be den 
Schelf hinaustransportiert wird und in kleineren Turbi- 
diten im oberen Bereich der Hangterrasse sedirnenticrt. 

Die intensiv bioturbat verwÃ¼hlte Horizonte der 
wÃ¤hren der Interglazialzeiten abgelagerten Fazies sind 
durch eine hellolive Sedimentfarbe, niedrige Montmorillo- 
nitgehalte sowie einen deutlichen Sandanteil gekennzeich- 
net. Biogenen Komponenten , vorwiegend planktonische 
(Neogloboquadrina pachyderma, sin.) und bcnthonische 
Foraminiferen, ergeben Karbonatgehalte bis zu 30 96. 

3.4 GLAZIALFAZIES 

In der Glazialfazies (briiunliche Sedimenfibung) ist 
der Gehalt an Eisfracht deutlich reduziert und die Korn- 
grÃ¶ÃŸenverteilu zeigt einen hÃ¶here Feinanteil. Durch 
eine ErhÃ¶hun des Verh2ltnisses von strÃ¶mungstrans 
portierem zu eistransportiertem Sediment erhOht sich mit 
der Feinfraktion auch der Anteil des vorwiegend durch 
StrÃ¶mun angelieferten Montmorillonit. Eine geringe 
Bioturbation laÃŸ auch im Glazial auf benthonisches und 
damit planktonisches Leben schlieÃŸen Organismenreste 
sind jedoch nicht Ã¼berliefert 

Die Interglazial- und Glazialfazies stellen die beiden 
Hauptfaziestypen und wechseln sich in nahezu allen Ker- 
nen zyklisch miteinander ab. Diese Abfolge wurde bereits 
beim Ã¶ffne der Kerne durch die farbliche Gliederung 
deutlich. 



Abb. 3. Sedimentationsverhatnisse wahrend des fherganges vom Glazial zum Interglazial. 
Sedimentation conditions during the transition from glacial to interglacial. 

3.5 OPALFAZES setzung nur unwesentlich von der Interglazialfazies 
unterscheidet. Die Komverteilung kann ein geringfÃ¼gi 

Der relativ kurze Ãœbergangsbereic von einer Glazial- grÃ¶bere Spektrum aufweisen, in SchelfnÃ¤h steigen die 
zu einer Interglazialfazies wird durch einen Faziestyp Eisfrachtgehalte an, der Gehalt an Montmorillonit ist 
gekennzeichnet, der sich in seiner terrigenen Zusammen- gering. Charakteristisch fÃ¼ diese Fazies sind kieselige 

POLY NYA 

kalkiges Plankton 

r g r a v i  tativer Sedimen ttransport 
Sedimentverteilung durch StrÃ¶mun 

Abb. 4. Sediientationsverhdtnisse wÃ¤hren eines Interglazials. 
Sedimentation conditions during an interglacial Stage. 



Abb. 5. Sedimentationsverhaltnisse wÃ¤hren einer "ice-surge" 
Sedimentation conditions duting an ice surge. 

Organismenreste (Radiolarien, Silicoflagellaten, Diato- 
meen und Schwammnadeln, max. 10 %). AusschlieÃŸlic 
der Beginn einer Warmzeit ist durch diese opalreichen 
Sedimente gekennzeichnet. 

Die Horizonte der Surgefazies bestehen aus einem 
laminierten, feinsiltigen Ton ohne Eisfracht und Sand- 
anteil. Die Laminae zeigen intern stellenweise warvenilhn- 
liehe Schichtung von wenigen 100 pm MÃ¤chtigkeit Das 
Sediment enthÃ¤i die hÃ¶chste Montmorillonitgehalte 
aller Fazies. Das Fehlen von Bioturbation und biogenen 
Komponenten sieht im Gegensatz zur Interglazialfazies, 
innerhalb der diese Horizonte mit mehreren Zentimetern 
Machtigkeit auftreten. Die Fazies lÃ¤Ã sich in allen Ker- 

4 nen miteinander korrelieren und keilt mit zunehmender 
Entfernung vom Kontinent aus. 

5 SEDIMENTATIONSMODELL AM ANTARKTI- 
SCHEN KONTINENTALHANG 

Aus der geologischen Abfolge der verschiedenen Sedi- 
mentfazies mit ihren entsprechenden Ablagerungs- 
bedingungen und -rÃ¤ume und der Korrelation mit den 
pleistozÃ¤ne Klimazyklen lÃ¤Ã sich ein Modell zur 
Sedimentationsgeschichte am antarktischen Kontinental- 
hang vor Kapp Norvegia im Wechsel von Glazial und 
Interglazial aufstellen. 

WÃ¤hren des relativ schnell verlaufenden Ãœbergange 

vom Glazial zum Interglazial (etwa 10,000 Jahre) 
bestimmen in1 wesentlichen zwei Prozesse die Sedi- 
mentation (Abb. 3). Beim Zerbrechen der Eisschelfe nach 
Anhebung durch den ansteigenden Meeresspiegel entsteht 
eine zunehmende Anzahl von Eisbergen, an deren Basis 
noch angefrorenes Sediment aus dem Kontakt mit dem 
Schelf haftet. Die Sedimentation dieses Materials be- 
ginnt Ã¼be dem Schelf, wobei ein Teil der feinen Fraktion 
durch die KÃ¼stenstrÃ¶mu abtransportiert wird. Weitere 
Eisfracht kommt vorwiegend im Hangbereich durch den 
Kontakt mit dem hier wÃ¤rmere Wasser und den dadurch 
verstÃ¤rkte AbschmelzvorgÃ¤nge zur Sedimentation. 

Mit der Verringerung der Meereisbedeckung erhÃ¶h 
sich die biogene PrimÃ¤rproduktion einerseits bedingt 
durch die bessere Durchlichtung des Meerwassers, zum 
anderen durch verstÃ¤rkte Auftrieb aufgrund der besseren 
Wirkung der katabatischen (ablandigen) Winde. Das 
vermutlich Si02-reiche Auftriebswasser ist fÃ¼ die hohe 
Produk.tion kieseliger Organismen sowohl im Plankton 
als auch im Benthos verantwortlich. Die Sedimentations- 
raten sind mit bis zu 10 cm/1000 a wÃ¤hren dieses kurzen 
Zeitraumes am hÃ¶chsten 

Der Gehalt an kieseligen Schalenresten nimmt noch 
wÃ¤hren der ersten 10 000 Jahre im Interglazial ab und 
wird schlieÃŸlic von karbonatschaligem Plankton und 
Benthos abgelÃ¶s (Abb. 4). Die Bedingungen fÃ¼ die, in 
polaren Breiten ungewÃ¶hnlic hohe Produktion karbonat- 
schaligen Planktons wird in Verbindung mit der Aus- 
bildung der Weddell See-Polynya gesehen, die durch eine 
auch im Winter eisfreie WasserflÃ¤ch eine hohe 
PrimÃ¤rproduktio begÃ¼nstig (GROBE 1986a). Der Sedi- 
mcnttransport durch Eisberge bestimmt den Anteil groben 



Abb. 6.  Sedimentationsverhdtnisse wÃ¤hren des nerganges vom Interglazial zum Glazial. 
Sedimentation conditions during the transition from interglacial to glacial. 

detritischen Materials. Die "grounding line" hat sich zu 
einer Position zurÃ¼ckgezogen an der die Eisanlieferung 
vom Kontinent und der Abbau durch Eisberge im 
Gleichgewicht stehen. Laterale StrÃ¶munge arn Kontinen- 
talhang liefern zusÃ¤tzlic feinsiltiges bis toniges Material 
an, das die Eisfrachtkomponente in den feineren Frak- 
tionen ergÃ¤nzt 

WÃ¤hren langerer Interglazialstadien kann es, vermut- 
lich nach partieller basaler Aufschmelzung des kontinen- 
talen Eisschildes, zu kleineren "ice surges" kommen 
(Abb. 5). Unterhalb des Eisschelfs, der dann bis weit Ã¼be 
den Kontinentalhang reicht, wird die Sedimentation von 
Eisfracht und die Produktion biogener Komponenten un- 
terbrochen, so daÂ ausschlieÃŸlic strÃ¶mungstransportier 
tes Sediment zur Ablagerung kommt. Die Sedimentations- 
bedingungen unter dem Schelfeis reagieren auf saisonale 
Schwankungen von StrOmung und Wassertemperaturen, 
so daÂ es zur Ausbildung von warven-Ã¤hnliche Texturen 
kommen kann. AuÃŸerhal des Surgebereichs veriindert 
sich die interglaziale Sedimentation nicht. Sie wird nach 
dem Abbau des breiten und daher instabilen Eisschelfs 
auch in dem betroffenen Gebiet wieder fortgesetzt. Die 
Surgephase dauert vom Beginn der Surge bis zur Ver- 
lagerung der Eiskante zur Ausgangsposition etwa 1000 
Jahre. 

WÃ¤hren des relativ langsamen Ãœbergang vom Inter- 
glazial zum Glazial (Abb. 6)  senkt sich mit den be- 
ginnenden Vereisungen auf derNordhalbkuge1 der Meeres- 
spiegel ab. Die "grounding line" verlagert sich seewÃ¤rts 
verbunden mit einer Reduzierung der Eisberge und damit 
der Eisfracht im Sediment. Durch die gleichzeitig 
zunehmende Meereisbedeckung ist auch die Bioproduktion 
rÃ¼cklÃ¤ufi Die Sedimentationsrate verringert sich 
generell auf 1 cm/ 1000 a. 

FÃ¤ll der Meeresspiegel so weit an, daÂ die Eisschelfe 
(Tiefgang um 250 m) vollstÃ¤ndi auf dem im Unter- 
suchungsgebiet relativ flachen Schelf (200 - 300 m) auf- 
liegen, schiebt sich die grounding line bis an die Schelf- 
kante vor (Abb. 7). Die Schelfsedimente werden zum Teil 
aufgearbeitet, kompaktiert und von einem Orthotill Ã¼ber 
lagert. Das vom Schelfeis transportierte Sediment wird 
den Kontinentalhang herabgeschÃ¼ttet ein Vorgang, der 
sich wÃ¤hren der glazialzeitlichen Oszillationen der Eis- 
kante mehrfach wiederholen kann. Die Sedimente werden 
arn FuÃ des oberen steilen Hanges abgelagert (Moriinen- 
fazies). 

Geringe Eisanlieferung vom Kontinent und siiindige 
Meereisbedeckung im kontinentnahen Bereich verringern 
die Bildung und Driftgeschwindigkeit von Eisbergen und 
damit die Anlieferung eistransportierten Materials. Die 
weitgehend fossilfreien Sedimente lassen auf eine nur 
schwache biogene Produktion schlieÃŸen Generell sind die 
Sedimentationsraten um einen Faktor 2 - 5 geringer als 
wÃ¤hren eines Interglazials. 

Vier Prozesse steuern die Zusammensetzung der Konti- 
nentalhangsedimente, von denen jeweils einer innerhalb 
einer Fazies dominiert. Sedimentmnsport durch Eisberge 
Ã¼berwieg wÃ¤hren des Abbaus der Eisschelfe am Ãœber 
gang vom Glazial zum Interglazial. Im Interglazial tragen 
verstÃ¤rk biogene Komponenten besonders im Bereich der 
Weddell See-Polynya zur Sedimentation bei. Findet 
wÃ¤hren eines Interglazials eine "ice surge" statt, werden 
unter dem Schelfeis ausschlieÃŸlic durch StrÃ¶mun 
angelieferte Sedimente abgelagert. Senkt sich der 
Meeresspiegel soweit ab, daÂ das Schelfeis auf dem 
Schelf aufliegt und zur Schelfkante vorstÃ¶ÃŸ wird die 
Sedimentation besonders am oberen Teil des Hanges 
durch gravitativen Sedimenttransport bestimmt. 



Abb. 7. Sedimentationsverhdtnisse w%rend eines Glazials. 
Sedimentation conditions during a glacial Stage. 

Sedimenttransport durch Eis und Str6mung kÃ¶nne 
als die dominierenden VorgÃ¤ng am Hang angesehen 
werden. Das VerhÃ¤ltni dieser Prozesse zueinander verÃ¤n 
dert sich im Wechsel der Glazial-/Interglazialzeiten und be- 
stimmt damit die terrigene Zusammensetzung der 
Hangsedimente. 

Aus der zeitlichen Abfolge und Ãœberlagerun aller Pro- 
zesse, sowie aus ihrem von der Morphologie des Konti- 
nentalhanges und der Entfernung vom Kontinent be- 
stimmten Bedeutung fÃ¼ die Sedimentation, entsteht ein 
charakteristisches Bild sich zeitlich und rÃ¤umlic 
verzahnender FazieskÃ¶rper 

Die Glazialfazies zeigt in SchelfnÃ¤h bis zum 
mittleren Teil des Hanges hohe MÃ¤chtigkeiten keilt 
jedoch mit zunehmender Entfernung vom Kontinent aus. 
Die MorÃ¤nen und Surgefazies verhalten sich in ihrem 
MÃ¤chtigkeitsverlau Ã¤hnlich da die Sedimentation dieser 
Fazies ebenfalls durch die Bewegungen der Eiskante 
gesteuert werden. Mit dem Ãœbergan vom Glazial zum 
Interglazial erhÃ¶h sich die Sedimentationsrate in 
KontinentnÃ¤h durch die reichliche Anlieferung eistrans- 
portierten Materials vom Schelf bei gleichzeitig einset- 
zender Produktion opalinen Planktons durch beginnenden 
Auftrieb. 

Im Interglazial sind die Sedimentationsralen des lerri- 
gcnen Detritus am oberen Hang durch gravilativen 
Sedimenttransport hoch. Gleichzeitig verst%kt sich im 
EinfluÃŸbereie der Weddell See-Polynya die Sedimen- 
tation karbonatischen Planktons. Die resultierende Sedi- 
mentationsrate aus terrigener und biogener Sediment- 
anlieferung hat ihre hÃ¶chste Werte in SchelfnÃ¤h und im 

Bereich der Polynya. Die Verzahnung aller FazieskÃ¶rpe 
spiegelt die klimatisch gesteuerten Oszillationen der 
Eiskante sowie der Meereis- und Polynyaausdehnung im 
Zyklus der Glazial-flnterglazialstadien wider. 
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