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Die Tiefenverhältniss e 
des offene n Atlantische n Ozean s 

Begleitworte zu r Übersichtskart e i  :  20 Mill. 
von Theodo r Stock s un d Geor g Wüs t 

I. Vorbemerkunge n zu r Entstehun g de r Kart e 
Die Bearbeitun g de s Hauptproblem s de r »Meteor«-Expedition , da s de r ozeanische n Zirku -

lation im Atlantischen Räume , setzt eine möglichst genaue Kenntnis der Gestaltung des Meeres-
bodens voraus . Al s eine de r wichtigste n Aufgaben,  di e da s hydrographisch e Hauptprogram m 
zu ergänzen hatten, betrachtete dahe r Alfred Mer z di e Durchführung eine s umfassenden Lot -
programmes, die der nautischen Leitun g zufallen sollte  ' ) . Be i den Vorbereitungen de r Expedi -
tion fördert e e r tatkräfti g da s Bestrebe n de r Nautische n Abteilun g de r Marineleitung , de m 
»Meteor« betriebssicher e un d au f große r Tief e erprobt e Echolotapparat e mitzugeben , u m au f 
den Einba u neuer , abe r noc h nich t frontreife r Konstruktione n verzichte n z u können . Au f 
diese Weis e konnt e di e Durchführun g de s große n Lotprogrammes , übe r desse n umfangreich e 
Ausbeute H . Maurer i n Ban d I I de s Expeditionswerke s ausführlic h berichtet , sichergestell t 
werden. Bereit s vo r un d währen d de r Expeditio n wurde n di e Vorarbeite n fü r di e Schaffun g 
einer neue n Tiefenkart e i n Angrif f genommen . Noch  während de r Fahr t gelangte n di e freilic h 
noch nich t reduzierte n Echolotunge n zu r Eintragung i n großmaßstabig e Arbeitskarte n ( 1 : 2 
bzw. 1  :  5 Mill.), un d e s wurde n verschiedentlic h (s o vo n nautischer , ozeanographische r un d 
geologischer Seite ) Versuch e unternommen , durc h Isobathenkonstruktio n ei n Bil d de r ne u 
entschleierten Bodenforme n z u gewinnen. Doc h diese Versuche, so wertvoll sie vielfach fü r di e 
Anlage de r Beobachtungsstatione n waren , konnte n naturgemä ß nu r vorläufig e Ergebniss e 
zeitigen. Vorläufige n un d unvollständigen Charakter besitzt auch die bei Schluß de r Expeditio n 
konstruierte un d veröffentlicht e Tiefenkart e 2 ), di e nur au f eine m Bruchtei l de r Echolotunge n 
des »Meteor « un d de s übrige n bi s dahi n aufgelaufene n Lotmaterial s beruht . 

Der damal s designiert e Bearbeite r de r neue n Tiefenkarte , Dr . Hans H . F. Meyer, sa h e s 
nach Beendigun g de r Expeditio n i n Durchführun g eine s bereit s vo n A . Mer z aufgestellte n 
Planes zunächst als seine Hauptaufgabe an , in einer Kartothek das gesamte erreichbare Lotungs-
material de s Atlantischen Ozeans , kritisc h geprüf t un d einheitlic h au f Mete r umgerechnet , z u 
vereinigen, ein e Aufgabe , di e ei n umfangreiche s Quellenstudiu m erforderte , be i de r rasche n 
Vermehrung de r Lotungen, namentlich de r Echolotungen, Jahre beanspruchte un d mi t de n dem 
Institut fü r Meereskund e zu r Verfügun g stehende n Kräfte n kau m durchzuführe n war . Th . 
Stocks ha t sei t 193 0 die von Meyer geschaffen e Kartothe k weite r ausgebaut , au f de m laufen -

J) Vgl . u . a . A . Merz, Di e deutsch e Atlantisch e Expeditio n .  . .  Sitz.-Ber . de r Pr . Ak . d . Wiss. , Math.-Phys . Kl. , 
Bd. XXXI , S . 579 , Berli n 1925 ; ferne r Bd . I  de s Expeditionswerkes , S . 86ff . 

J) U . a . abgedruck t be i F . S p i e s s , Di e »Meteor«-Fahrt , Berli n 1928 , Tafe l C : Vorläufig e Ergebniss e de r Echo -
lotungen. 

D. A. E. »METEOR« 1925/3 7 Bd . III. 1 
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den gehalte n un d insbesonder e di e großmaßstabige n Arbeitskarte n weitergeführt , au f Grun d 
deren da s gesamt e erreichbar e Lotmateria l übersichtlic h un d unte r Beschränkun g de r Iso -
bathenkonstruktion au f gu t ausgelotet e Regione n anschließen d a n di e vorliegende Kart e fort -
laufend i n mehrere n Blätter n veröffentlich t werde n soll ; ers t ein e solche , mi t Sorgfal t un d 
Kritik angelegt e Quel lenkar t e i n flächentreuer  Projektio n (i m Maßsta b i  :  5 Mill.) schaff t 
eine Grundlag e vo n bleibende m Wert , inde m si e di e später e Forschun g de r Müh e enthebt , 
auf di e sehr umfangreiche un d zerstreut e Quellenliteratu r erneu t zurückzugreifen , un d ermög -
licht allei n ei n Studiu m de r Bodenforme n i m einzelnen . 

Aber nebe n eine r solche n Quellenkarte , di e nu r schrittweis e vollendet werde n kann, erweis t 
es sich al s notwendig, de r Wissenschaf t un d namentlic h de n Mitarbeitern a m Expeditionswer k 
eine kleinmaßstabige , ebenfall s flächentreue  farbig e Übers i ch t ska r t e de r Tiefenverhäl t -
nisse zu r Verfügung z u stellen, in der auch in den lotungsarmen Gebiete n eine bestimmte Auf-
fassung übe r da s Bodenrelie f ausgedrück t wird ; ein e solch e Kart e mu ß dahe r notgedrunge n 
in manche r Hinsich t eine n hypothetische n Charakte r besitzen . Di e schöne n flächentreuen 
Karten de r Ozeane im Maßstab 1  :  40 Mill. von Max Grol l 191 2 I), die auf eine r gründlichen , 
kritischen Bearbeitun g alles bis dahin 2) erreichbare n Lotmaterial s beruhen und durch di e vor-
sichtige Isobathenkonstruktion noc h heute wertvoll sind, müssen für solche Aufgaben al s Muster 
dienen un d habe n de n Bearbeiter n de r neuen Übersichtskart e auc h al s Vorbild vorgeschwebt . 
Entsprechend de m Fortschrit t de r Forschun g is t nu n abe r di e Lösun g de r fü r di e vorliegend e 
Übersichtskarte gestellte n Aufgab e heut e keinesweg s leichter , sonder n erheblic h schwierige r 
geworden. Den n nac h Einführun g de s Echolotes häufe n sic h di e Lotunge n i n wei t stärkere m 
Maße al s frühe r läng s vereinzelte r Profile , zwische n dene n ander e Lotpunkt e nu r sporadisc h 
verteilt sind . Ma n komm t heut e be i de r Isobathenkonstruktio n i n Gebiete n mi t s o ungleich -
förmig verteilte m Materia l mi t morphologische n Gesichtspunkte n allei n nich t meh r aus , wi e 
sie fü r M . Groll noc h al s Richtschnu r diene n konnten , un d e s trete n imme r neu e Problem e 
auf, wi e au s eine m solche n Beobachtungsmaterial , da s überdie s entlan g de n Echolotprofile n 
vielfach ein e unerwarte t stark e Bodenunruh e verrät , ein e plausibl e räumlich e Darstellun g 
des Relief s durc h Tiefenlinie n herzuleite n ist . Ma n muß, um z u einer begründeten Auffassun g 
der Gliederun g de s Tiefseeboden s z u gelangen , ausgiebi g ozeanographisch e Gesichtspunkt e 
heranziehen, wie von eine m der Bearbeite r bereit s früher nähe r dargeleg t is t 3). Abe r auch fü r 
die höheren Horizont e de s Meeresbodens biete n di e Karte n un d Schnitt e de r Temperatu r un d 
des Salzgehalte s vielfach wertvoll e Fingerzeige für di e Konstruktion de r Tiefenlinien. S o haben 
sich ers t i m Verlauf e de r ozeanographische n Bearbeitun g de s »Meteor«-Material s di e Auf -
fassungen ergebe n können , di e fü r di e Schaffun g eine r neue n Übersichtskart e de r Tiefen -
verhältnisse de s Atlantische n Ozean s maßgeben d sei n müssen ; dies e machte n ein e Zu -
sammenarbeit de s meh r morphologisc h eingestellte n Kartographe n un d de s Ozeanographe n 
notwendig. 

Aus diese r Zusammenarbei t ergabe n sic h i n Anlehnun g a n di e ursprünglic h gestellt e Auf -
gabe folgend e Forderungen , di e vo n de r neue n Ü b er sich ts tiefenkarte z u erfülle n waren : 

1. Di e Kart e sol l im Maßstab 1  :  20 Mill. in der Lambertschen f lächent reue n Azimutal -
projektion (Hauptpunk t auf dem Äquator in 30 ° W), also zum Zwecke besserer Vergleichbarkei t 
in derselben Projektion wie die größte Zahl der ozeanographischen u. a. Karten des Expeditions-
werkes, ausgeführt werden ; sie soll im wesentlichen nur den offenen At lan t i sche n Ozea n —• 

J) M a x G r o l l , Tiefenkarte n de r Ozeane . Veröff . de s Inst . f . Meereskunde , Neu e Folge , A , Hef t 2 . Berli n 1912 . 
') Di e Kart e de s Atlantische n Ozean s is t i m Janua r 191 2 abgeschlosse n worden . 
3) G . W ü s t , Da s Bodenwasse r un d di e Gliederun g de r Atlantische n Tiefsee , i n Bd . VI , 1 . Lieferun g diese s Expedi -

tionswerkes, 1933 . 



[3] Vorbemerkungen zu r Entstehun g de r Kart e 
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Abb. i . Reisewe g un d Statione n de s »Meteor « 1925—192 7 
Maßstab i  :  55 ooo ooo 
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unter Ausschlu ß de r Nebenmeer e (Mittelmeer e un d Randmeere ) —  umfassen, wobe i i m Süd -
osten das Atlantisch-Indische Südpolarbecke n bis zum Kartenrand bzw. bis zur Crozet-Schwelle 
auch über die konventionelle Grenz e des Atlantischen Ozeans , den 20. Meridian östlicher Länge, 
hinaus einzubeziehe n ist . Ebenfall s einzubeziehe n is t da s Südantillen-Mee r un d sein e Um -
randung, di e i n morphologische r un d ozeanographische r Beziehun g ein e Reih e pazifische r 
Züge zeigen . 

2. Geforder t wir d ferne r ein e Äquid i s tan z de r I soba the n vo n 500m , unte r Aus -
scheidung de s Schelfe s mi t Hilf e de r 20 0 m-Linie. Mi t de r Erfüllun g diese r Forderun g geh t 
die vorliegend e Übersichtskart e übe r di e bishe r vorliegende n Tiefenkarten , di e nu r ein e Äqui -
distanz von 100 0 m bzw. von 500 Faden besitzen , hinaus. I n Anlehnun g an da s von M . Grol l 
ausgeübte Verfahre n sol l ferne r de r verschieden e Gra d de r Wahrschein l ichkei t de r 
I soba thenführung besonder s kenntlic h gemach t werden . Nu r durc h ein e solch e Einzeich -
nung äquidistante r Tiefenlinie n kan n ei n klare s Bil d vo n de n Böschungsverhältnisse n de s 
Meeresbodens gewonne n werden . A n Tiefenzahle n sol l di e Kart e nu r ein e klein e Auswah l 
typischer Wert e enthalten, und zwa r vornehmlich di e höchsten Punkt e de r Kuppen , Schwelle n 
und Rücke n un d di e tiefste n de r Tiefseebecke n un d de r Gräbe n l ). 

3. Be i der Konstruktio n de r Tiefenlinien sind , soweit wie angängig ist , ozeanographisch e 
Ges ich t spunkte z u berücksichtigen . Dies e ergeben sic h vornehmlich au s de r Verteilung de r 
potentiellen Bodentemperatu r i n meh r al s 400 0 m Tief e un d au s de r Verteilun g vo n Tempe -
ratur und Salzgehal t in den höheren Niveaus nach Ausweis der Vertikalschnitte und Horizontal -
karten 2 ). 

4. Da s Kolor i t de r Tiefenstufe n sol l s o gewähl t werden , da ß di e morphologische n 
Einheiten: die Schelfe , de r Kontinentalabfal l bzw . die großen Schwelle n und Rücken , der Tief-
seeboden un d di e sogenannte n »Tiefseegräben « i n de r mi t zunehmende r Tief e i m allgemeine n 
dunkler werdende n Farbskal a gekennzeichne t sind . U m auch de n Tiefseeboden selbs t i n seiner 
Gliederung klarer hervortreten z u lassen, sollen außerdem zwischen 3000 und 6000 m die Tiefen-
stufen vo n 50 0 zu 50 0 m durc h Abstufunge n i m Kolori t unterschiede n werden , während sons t 
solche fü r ganz e 100 0 m-Stufen genüge n sollen . 

Bei de r Durchführun g diese s Programm s erga b sic h ein e Arbeitsteilung , wobe i naturgemä ß 
dem Kartographe n mi t de r Sammlun g und Eintragun g de r Lotunge n un d mi t de r Herstellun g 
der Arbeits - und zahlreichen Sonderkarte n de r größere Teil zufiel. Th . Stock s is t verantwort -
lich fü r di e Bearbeitung , Sichtun g un d Eintragun g de s Quellenmaterials ; hierbe i erfreut e e r 
sich de r Mitarbei t zahlreiche r Helfer , unte r dene n besonder e Erwähnun g verdienen : 

Dr. Kur t Kaehne , Frit z Bautz , cand . phil. Günther Kolbow, F . W. Lange, Stud.-Ref. Heinz 
Maager, Stud.-Ref . Heinz Schneider , Ils e Zietz . 

Dem andere n Bearbeiter , G . Wüs t, fiel  di e Aufbereitun g un d Bearbeitun g de s ozeano -
graphischen Materials , insbesonder e de r potentielle n Bodentemperature n i n meh r al s 400 0 m 
Tiefe zu , worübe r bereit s ein e Sonderveröffentlichun g erschiene n is t 3) . Di e Konstruktio n de r 
I soba then wurd e vo n beide n Bearbeiter n gemeinsa m durchgeführt . 

J) De r Nachwei s de s Quellenmaterial s mu ß de m Tex t de r späte r erscheinende n Quellenkart e 1  :  5  Mill. vorbehalte n 
bleiben. 

J) Vgl . Atla s z u Ban d V I de s Expeditionswerkes , de r zu r Zei t i n Vorbereitun g ist . 
3) Bd . VI , 1 . Lieferung diese s Expeditionswerkes . 



II. Da s Quellenmateria l 
1. Arbeitskarten un d benutzte s Materia l 

Bei de r Inangriffnahm e de r obe n geschilderte n Aufgabe n erwie s e s sich al s erforderlich , di e 
erwähnten großmaßstabige n Arbeitskarte n durc h solch e kleinere n Maßstabe s ( i :  6200000) , 
insgesamt 5  Blätter, z u ersetzen . Dies e enthalte n entlan g de n Echolotroute n sowi e innerhal b 
der sons t seh r star k belotete n Areal e nu r ein e gewisse , durc h de n Rau m bedingt e Auswah l 
typischer Zahle n (geringst e Tiefe n be i Erhebungen , größt e Tiefe n be i Hohlformen , Schnitt -
punkte der 50 0 m-Linien mi t de n Echolotreihen). Mußt e s o durc h di e Maßstabsverkleinerun g 
der Arbeitskarte n ein e gewiss e Beschränkun g i m Umfan g de s Material s getroffe n werden , 
so wurde andererseits ihre Übersichtlichkeit beträchtlich erhöh t un d damit ers t di e Möglichkei t 
g roßräumiger Isobathenkonstruktion geschaffen , während für eine große Reihe sehr interessan-
ter star k belotete r Gebiet e großmaßstabig e Spezialkarte n angeleg t werde n mußte n ') . Selbs t 
für de n Maßsta b 1  :  20 Mill. de r vorliegende n Übersichtskart e ha t sic h dies e au f de n Sonder -
blättern vorgenommen e kleinräumig e Isobathenkonstruktio n durchau s gelohnt , un d trot z 
der beim Übertragen notwendig gewordenen starken Generalisierun g wurde Wert darau f gelegt , 
die charakteristischen Merkmal e solche r Gebiet e au f de r Übersichtskart e nich t verlore n gehe n 
zu lassen . 

Auf diese n fün f neue n Arbeitskarten , di e übereinandergreife n un d au f eine n Blic k groß e 
Räume erkennen lassen, sind nun die für die Isobathenkonstruktion notwendige n poten t ie l le n 
Boden tempera tu ren eingetragen 2), s o da ß nebe n de n Tiefenzahle n auc h di e ozeano -
graphischen Gesichtspunkt e gleic h berücksichtig t werde n können . 

Einen zusammenfassende n Überblic k übe r da s verwendet e Quellenmaterial , da s heiß t 
diejenigen Zahlen , di e au f de n fün f neue n kleinmaßstabige n Arbeitskarte n eingetrage n sind , 
vermittelt Abb . 2; e s muß noch einmal betont werden , daß diese Kar t e nu r di e Lo tungs -
dichte de r fü r de n vorl iegende n Zwec k e ingetragene n Lotunge n da r s t e l l t , 
deren Auszählung ca . 1 6 500 Tiefenangaben vo n mehr al s 2000 m Tiefe ergab . Di e Gesamtzahl 
der (durc h di e Auswah l typische r Zahlen ) benutzte n un d überhaup t vorhandene n Lotunge n 
ist naturgemä ß wesentlic h größe r 3); ha t doc h »Meteor « allei n i m Südatlantische n Ozean , 
zwischen 6o ° S und 20°N , etw a 3000 0 Tiefenangaben erziel t 4) . Di e Lotungen au s Tiefen vo n 
weniger al s 2000 m, di e natürlich di e obige Zahl ebenfalls noc h u m ein Vielfaches übersteigen , 
dienen i m wesentliche n lediglic h de r Festlegun g de r Grenze n de s Schelfe s un d de s obere n 
Kontinentalabfalles un d sin d deshal b be i de r Zählun g unberücksichtig t geblieben . 

Dieses Quellenmateria l setz t sic h au s dre i Arte n vo n Lotunge n zusammen : 
1. Di e Drah t lo tunge n de r wissenschaft l iche n Exped i t ione n un d de r Kabel -

dampfer ;  sie sind größtenteils listenmäßig und unter Angabe der Bodenprobe, Bodentempera -
tur usw . veröffentlich t un d i m allgemeine n durchau s zuverlässig . 

J) Hierunte r befinde n sic h beispielsweis e Karte n vo n Teile n de s Südantillen-Meeres , de s Kapverden-Plateaus , 
der Azoren , de r Kanarische n Insel n usw . 

a) Vgl . Ban d VI , i . Liefg . diese s Expeditionswerkes , S . n f i . un d S . 85—97 . 
3) Hierübe r wir d de r Begleittex t zu r Kart e 1  :  5  Mill. genauere Auskunf t geben . 
•») Vgl . H . M a u r e r i n Ban d I I diese s Expeditionswerkes , S . 24 . — Di e genau e Zah l beträg t einschließlic h de r Vor -

expedition 6758 9 Echolotungen ; hierbe i sin d di e korrespondierende n Beobachtunge n zweie r Apparat e inbegriffen . 
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Maßstab 1:70 MM. 
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Abb. 2. Statistisch e Übersich t de r au f de n Arbeitskarte n eingetragene n ausgewählte n Lotungszahle n vo n meh r al s 
2000 m Tief e 



[7] Das Quellenmateria l 
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Maßstab 1:10 Mi». 
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Abb. 3 . Kart e de r Lag e de r wichtigste n Echolotreihe n i m Atlantische n Ozea n 
(Vollständigkeit is t nich t beabsichtigt ) 
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2. Echo lo tungen , di e sei t de m Jahr e 192 2 in ständi g wachsende r Zah l vorliegen un d de n 
Großteil unsere s Material s ausmachen . Si e stamme n z u eine m wesentliche n Tei l vo n Expe -
ditionsschiffen, unte r ihne n sin d z u nennen : i n erste r Lini e »Meteor « 1925—2 7 und 1928—35 ; 
daneben »Discover y II « 1930/31 , »Norvegia « 1929/31 , »Atlantis « 1932 , »Carnegie « 1928 , »Ma -
rion« 192 8 *). Ferne r habe n ein e Reih e vo n Kabeldampfer n wertvolle s Materia l beigesteuert ; 
unter ihnen : »Cabl e Enterprise« 1933 , »Cambria « 1932/33 , »Cyru s Field « 1931 , »Al l America « 
1929, »Lor d Kelvin « 1931/32 , »Joh n W . Mackay« 1929/32 , »Neptun « 1930/31 , »Norderney « 
1926 2). Auc h di e große n Reedereie n habe n einig e ihre r Schnelldampfe r i n de n Diens t de r 
bathymetrischen Erkundun g läng s de r Route n gestellt , s o de r Norddeutsch e Lloy d sein e 
beiden größte n Schiff e »Europa « un d »Bremen« , di e Hamburg-Südamerikanisch e Dampf -
schiffahrtsgesellschaft ihr e »Ca p Arcona « 3). Schließlic h habe n mehrer e Kriegsschiff e de r 
größeren Flotte n au f ihre n Auslandsreise n i n reiche m Maß e Echolotunge n beigebracht , s o vo r 
allem U . S . S. »Stewart « 1922 , U . S . S . »Colorado « 1924 , Kreuze r »Emden « 1927—1931 , 
Kreuzer »Karlsruhe « 1931—34 , H . M. S. »Ormonde « 1933 , H . M. S. »Rosemary « 4). 

Eine Übersich t übe r di e wichtigste n Echolotreihe n vermittel t Abb . 3 . Leide r sin d dies e 
Reihen nich t imme r listenmäßig , of t nu r i n graphische r Form , z u Profile n verarbeitet , ver -
öffentlicht 5). — Von de n i n di e Karte eingetragene n Lotzahlen is t nu r ei n kleiner Teil reduziert. 
Bei Drahtlotungen sin d solche Reduktionen nu r möglic h bei den Angaben de r »Deutschland « 
und de s »Meteor« ; au s de m Beobachtungsmateria l diese r beide n Schiff e sin d demgemä ß nu r 
reduzierte Drahtlotunge n verwende t un d i n di e Kart e eingetrage n worden . Lediglic h dies e 
beiden Expeditione n habe n grundsätzlic h di e Drahtwinke l beobachte t un d protokolliert ; 
andere Expeditione n gebe n nu r gelegentlich e Beschickunge n au f Grun d de s Drahtwinkel s a n 
(z. B. »Gauß«), oder es ist in den veröffentlichten Lotliste n nicht zu erkennen, o b Beschickungen 
auf wahr e Tief e vorgenomme n sin d 6 ). Be i »Meteor « sind dies e wahren Tiefe n außerde m noc h 
zu de n reduzierte n Echolotungen , sowi e de n Werte n i n Beziehun g gesetz t worden , di e au s 
dem Vergleic h zwische n de n Beobachtunge n a m geschützte n un d ungeschützte n Thermo -
meter ermittel t sind . — Bei Echolotungen wurde n i m Zweifelsfalle stet s die in de r bekannte n 
Weise reduzierte n Wert e verwende t un d eingetragen . Auße r de n al s reduzier t bekannte n 
Echolotungen enthalte n jedoc h di e Arbeitskarte n viele , a n verschiedene n Stelle n veröffent -
lichte Zahlen, von denen nicht zu ermitteln ist , ob sie bereits beschickt sind ; be i manchen mu ß 
man vermuten , da ß e s nicht de r Fal l is t (z . B. bei solchen, die stet s au f ganz e 10e r vo n Fade n 
oder Meter n abgerunde t sind) . 

3. Trot z de r intensive n Such e nac h alle m erreichbare n Lotmateria l wa r e s nich t imme r 
möglich, di e Herkunf t einige r i n de n (meis t britischen , deutsche n ode r amerikanischen ) See -
karten vorhandene r Lotunge n z u ermitteln . Dies e Zahlen , di e nu r gelegentlic h mi t Grund -
proben versehe n sind , lasse n wede r da s Schiff , da s dies e Lotungen erziel t hat , noc h Datu m 

•) Di e Ergebniss e de r »Dana « 1928/3 0 konnte n fü r di e vorliegend e Kart e nich t meh r Berücksichtigun g finden; 
die 193 4 erschienene n Ergebniss e de r Echolotunge n (Introductio n t o th e report s fro m th e Carlsber g Foundation s 
oceanographical Expeditio n roun d th e worl d 1928—1930 ; »Dana«-Repor t Nr . 1 , Kopenhage n 1934 ) kame n de n Be -
arbeitern ers t nac h Abschlu ß de r Kart e End e 193 4 in di e Hände . 

J) Di e Lotungsreihe n diese r Schiff e finde n sic h größtenteil s i n de n britische n Eis t o f Oceani c Depht s i93off. , de n 
amerikanischen Lis t o f Oceani c Depth s 1930 , de n deutsche n Beihefte n z u de n Nachrichten fü r Seefahre r Nr . 10/1930 ; 
12/1931; 51/1932 ; 25/193 4 ode r wurde n de m Institu t fü r Meereskund e handschriftlic h zu r Verfügun g gestellt . 

3) Lotungsreihe n wurden , sowei t si e nich t handschriftlic h vorliegen , ebenfall s de n Beihefte n z . d . Nachr . f . Seef . 
entnommen, un d zwa r Nr . 51/1932 ; 25/1934 ; 12/1931 . 

4) Di e Marineleitun g i n Berli n ha t i n dankenswerte r Weis e i n bestimmten , vo m Institu t fü r Meereskund e vor -
geschlagenen Gebiete n solch e Echolotreihe n durc h di e deutschen Auslandskreuze r aufnehme n lasse n un d fü r di e Be -
arbeitung de r vorliegende n Tiefenkart e zu r Verfügun g gestellt . 

5) Durc h da s Abschätze n de r Tiefenzahle n au s diese n Profile n sowi e da s Abgreife n de r zugehörige n Positione n au f 
den meis t beigegebene n Lagekarte n sin d Unsicherheite n naturgemä ß unvermeidlich . 

6) Vgl . hierz u G . W ü s t : i n Ban d IV , Erste r Teil , S . 6off . 
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sowie ander e wissenswert e Einzelheite n erkenne n un d mußte n nac h Läng e un d Breit e abge -
schätzt werden . Be i gan z neue n Karte n wa r außerde m nich t imme r mi t Sicherhei t auszu -
machen, o b e s sic h u m Draht - ode r Echolotungen , be i letzteren , o b u m reduziert e ode r un -
reduzierte Wert e handelt . Sowei t nich t stark e Bedenke n gege n di e Verwendung diese r Zahle n 
für di e neue Kart e de r Tiefenverhältnisse vorliegen , wurden si e als Hilfspunkte i n de n Arbeits -
karten eingetrage n un d mi t de r gebotene n Vorsich t zu r Isobathenkonstruktio n herangezogen . 
— Eine stattliche Zah l solcher Lotunge n is t u . a. auc h i n de r sogenannte n »Monaco«-Kart e J ) 
enthalten; e s schie n indesse n häufi g geboten , di e i n de n Blätter n diese s Kartenwerke s ent -
haltenen Zahlenangabe n eine r besondere n Prüfun g z u unterziehen , wobe i ein e gewiss e Zah l 
von Lotungen, weil falsch abgeschriebe n oder falsch eingetragen , von selber ausschied, währen d 
andere al s fraglic h gekennzeichne t werde n mußten . 

Eine Unterscheidung de r nur graphisc h von den listenmäßig veröffentlichten Echolotreihe n is t 
in Abb . 3 nich t vorgenommen ; von den zahlreichen Gebiete n mit Kreuzfahrte n sin d nur einig e 
durch besondere Signaturen gekennzeichnet . Di e Abkürzungen fü r di e Schiffsname n bedeuten : 
AAm Kabeldampfe r »Al l America « 192 9 K  Kreuze r »Karlsruhe « 1931/3 2 
At Forschungsschif f »Atlantis « 193 2 L K Kabeldampfe r »Lor d Kelvin « 1928/3 0 
Bn Schnelldampfe r »Bremen « 193 0 M r Eispatrouillenboo t »Marion « 192 8 
CA Schnelldampfe r »Ca p Arcona « 193 2 M t Forschungs - un d Vermessungsschif f »Meteor « 
Cg Forschungsschif f »Carnegie « 192 8 1925/27 , 1928/3 5 
Cl U . S . S . »Colorado « 192 4 M w U . S . S . »Milwaukee « 192 4 
Col Schnelldampfe r »Columbus « 193 4 N N ungenannte s britische s Schif f 192 9 
Cc U . S . S . »Concord « 192 4 N n Kabeldampfe r »Neptun « 193 0 
Da Forschungsschif f »Dana « 1928 , 193 0 N y Kabeldampfe r »Norderney « 1926/2 7 
Di* Forschungsschif f »Discover y II « 1930—193 2 N v Forschungsschif f »Norvegia « 1929/3 1 
Dm Kabeldampfe r »Dominia « 193 0 O k U . S . S . »Oklahama « 192 9 
Em Kreuze r »Emden « 1928—193 1 Pa r Schnelldampfe r »Paris « 
Eu Schnelldampfe r »Europa « 193 1 R y Kabeldampfe r »Relay « 192 8 
Far Kabeldampfe r »Faraday « 193 0 R m Vermessungsschif f H . M . S . »Rosemary « 192 9 
Hv Fischereikreuze r »Hvidbjörnen « 192 9 St w U . S . S . »Stewart « 192 2 
I I P Boot e de s Internationa l Ic e Patro l 1929/3 2 S  21 U . S . S . »S . 21« 192 8 
JWM Kabeldampfe r »Joh n W . Mackay « 1928/3 0 W y U . S . S . »Wyoming « 192 8 

Während Ma x Grol l be i der Bearbeitun g seine r 191 2 erschienenen Kart e de s Atlantische n 
Ozeans ausschließlich über Drahtlotungen verfügte, die ihm bis Januar 191 2 zur Kenntnis gelang-
ten, kan n sic h die vorliegende Übersichtskart e darübe r hinau s nich t nu r au f manch e sei t jene r 
Zeit veröffentlichte neuer e Drahtlotungen stützen , sondern auch auf da s reiche Echolotmateria l 
seit 1922 . Indesse n würd e eine Gegenüberstellun g de r bloßen Summe n de r vorhandene n bzw . 
verwendeten Tiefenzahle n ein e übertrieben e Vorstellun g vo m Fortschrit t de r Erkenntni s de r 
Gestaltung de s Meeresboden s geben ; den n di e Echolotunge n sin d meh r reihenförmi g ange -
ordnet, und die Echolotprofile geben auf kurz e Strecke n häufig eine sehr große Zahl von Tiefen -
angaben, währen d di e Drahtlotunge n punktförmi g un d übe r größer e Räum e gleichmäßige r 
verteilt sind . Di e Bedeutun g de r akustische n Lotunge n lieg t als o be i de n heut e vorhandene n 
weiten Abstände n de r Profil e voneinande r vornehmlic h i n de r Erfassun g de r Kleinforme n 
entlang de n Routen , wenngleic h si e naturgemä ß i n zweite r Lini e wesentliche s Materia l zu r 
Entschleierung de r Großforme n de s Relief s bieten . Ers t ein e beträchtlich e Erhöhun g de r 
Profildichte würd e übe r di e bisherige n Darstellunge n wesentlic h hinausgehend e Ergebniss e 
erzielen können . 

J) Cart e general e bathymetriqu e de s oceans , dresse e pa r l'ordr e d e S . A . S . L e Princ e Alber t I  d e Monac o d'apre s 
le memoir e d e M . J . T h o u l e t 1  :  10000000 ; 1 6 Bl. i n Mercator-Projektion . 2 . Ausgabe. Monac o 191 1 
bis 1930 . — Be i Abschlu ß de r vorliegende n Kart e gin g de m Institu t fü r Meereskund e ei n Korrekturabzu g de s Blatte s 
A I (Atlantische r Ozea n zwische n o  und 46 I/a° N) zu ; e s enthält di e für di e Neuausgabe (3 . Aufl.) diese s Kartenwerke s 
hinzugekommenen Lotzahlen, un d e s wa r leich t z u übersehen , da ß bei m Internationale n Hydrographischen Burea u i n 
Monaco ein e Reihe von Lotprofilen verfügba r ist , di e dem Institu t fü r Meereskund e bishe r nich t zugänglic h waren . Ei n 
Vergleich zwische n Blat t A  I  diese s Kartenwerkes und unsere r Übersichtskart e ergib t indessen , da ß wesentliche Ände -
rungen au f de r letztere n nich t notwendi g sind , zuma l mi t Rücksich t au f ihre n kleineren Maßstab , un d wi r habe n un s 
daher i n Anbetracht de s fortgeschrittenen Stande s unserer Arbei t entschlossen , au f kleiner e Änderungen z u verzichten . 

D. A.E. »METEOR« 1925/2 7 Bd. III. 2 
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Abb. 4 . Kart e de r nich t ausgelotete n Eingradfelde r de s Atlantischen Ozeans , be i Tiefe n vo n meh r al s 200 0 m. Stan d 
etwa vo m Janua r 1911 . Entworfe n au f Grun d de r Kart e vo n L . C a r r i e r e 
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Ein typische s Beispie l hierfür is t da s Südantillen-Meer . Di e Zahl de r au s diese n Gewässer n 
heimgebrachten Lotunge n wa r bi s zu m Jahr e 192 6 sehr gering , di e Kenntni s de s Bodenrelief s 
dementsprechend seh r mangelhaf t un d all e Tiefenkarte n i n wesentliche n Einzelheite n de s 
Reliefs unzureichend . Sei t 192 6 beginn t durc h »Meteor« , »Discovery« , »Discover y II « un d 
»William Scoresby « ein e intensiv e Erforschun g diese r Gebiet e durc h verhältnismäßi g en g 
beieinander liegende Echolotprofile . Au f dies e Weis e wurd e nebe n de n viele n Kleinforme n 
auch ein e Reih e neue r großmorphologische r Züg e entdeckt . 

Wenn e s auch , wi e obe n erwähnt , nich t Aufgab e diese r Zeile n sei n kann , de n Nachwei s 
über da s verwendet e Quellenmateria l i m einzelne n z u bringe n —  diese r Nachwei s mu ß de m 
Text fü r di e Kart e 1  :  5 Mill. vorbehalten bleibe n —, so ist es doch erforderlich un d sehr lehr -
reich, zwische n de m Material , da s Ma x Grol l fü r sein e Übersichtskarte n benutz t hat , 
und de m au f de r beiliegenden Kart e verwendete n eine n Vergleic h au f ander e Weise zu ziehen . 
Ein solcher Versuch, der in den Abbildungen 4  und 5 gezeigt wird, bezieht sich auf die regionale 
Verteilung de s Quellenmaterial s ode r besse r gesagt : derjenige n Gebiet e (Eingradfelder) , au s 
denen kein e Lotunge n vorliegen . I n diese n beide n Karte n sin d gegenübergestell t diejenige n 
Eingradfelder, di e 191 1 ohne Lotun g waren , mi t denen , di e fü r unser e Übersichtskart e kein e 
Lotung vo n meh r al s 200 0 m Tief e • ) beigesteuer t haben . Al s Unterlage n sin d fü r Abb . 4 
die Karte n de r Lotdicht e vo n L . Carriere 2 ), fü r Abb . 5  di e Kart e de r Lotdicht e i n Abb . 2 
dieses Beitrage s benutzt . Ma n kan n woh l mi t ausreichende r Annäherun g behaupten , da ß di e 
schwarzen Fläche n al s di e überhaup t unbeloteten , dahe r gänzlic h unbekannte n Eingradfelde r 
zu gelte n habe n fü r de n jeweilige n Stan d (191 1 bzw. 1934) . 

Ein Vergleic h beide r Karte n zeig t un s i n eindrucksvolle r Weis e de n Fortschrit t de r Er -
forschung de s Meeresboden s i n diese m Zeitrau m vo n 2 4 Jahren . I m Südatlantische n Ozea n 
bis 20 ° N sieh t ma n au f de n erste n Blic k di e systematisch e Arbei t de r »Meteor«-Expedition , 
deren Reiseweg , vo n ständige n Lotunge n begleitet , durc h deutlich e Streife n weiße r Eingrad -
felder kenntlic h is t (vgl . Abb . 1). Auc h i m Südantillenmee r is t da s Dunke l vo n 191 1 gan z 
beträchtlich aufgehell t worden , besonders dank den Arbeiten während der »Discovery«-Fahrten . 
Andererseits sin d abe r auc h i m Nordatlantische n Ozea n zahlreich e Eingradfelder , wi e woh l 
weniger bekann t ist , noc h heut e ohn e jed e Lotung , obwoh l auc h hie r u . a. durc h deutsch e 
Auslandskreuzer un d Kabeldampfer , abe r auc h durc h Kriegsschiff e de r Vereinigte n Staaten , 
manches bi s 191 1 noc h völli g unerforscht e Eingradfel d ausgelösch t worde n ist . Mi t eine m 
Blick erkenn t ma n au s de r Kart e recht s (Abb . 5) kla r di e Gebiete , i n dene n di e weiter e Er -
forschung de r Tiefse e vornehmlic h anzusetze n ist . 

J) Di e beide n Karte n sin d gewissermaße n Negativ e vo n de n entsprechende n Lotdichtekarten . Be i beide n Karte n 
sind nu r berücksichtig t di e Tiefe n vo n meh r al s 200 0 m, di e schematisiert e 200 0 m-Linie begrenz t stet s nu r ganz e 
Eingradfelder, di e entweder ganz oder zu m überwiegenden Teil eine geringere Tiefe als 2000 m besitzen . Darau s ergebe n 
sich einig e Gesichtspunkte , di e be i eine r Kriti k de r beide n Karte n nich t übersehe n werde n dürfen . Fü r di e nac h 
L. C a r r i e re entworfen e Abbildun g 4  is t zu r Erzielun g eine r bessere n Vergleichbarkei t sinngemä ß di e 200 0 m-Um -
grenzung nac h de m h e u t i g e n Stand e eingezeichne t worden . Dabe i konnt e e s allerding s nich t ausbleiben , da ß da s 
eine oder ander e Eingradfel d wei ß erscheint , obwoh l e s keine Lotun g vo n meh r al s 200 0 m enthält , sonder n nu r solch e 
von wenige r al s 200 0 m ; den n C a r r i e r e zählt e a l l e Lotungen , einschließlic h de s Schelfes . —  E s heg t ferne r i n de r 
Natur de r Methode begründet , da ß einige Eingradfelder i m Bereiche des durchweg verhältnismäßig gu t bekannte n Kon -
tinentalabfalles, de r als o meis t wei ß erscheint , schwar z ausgefüll t sind , wei l de r etw a außerhal b de r w i r k l i c h e n 
2000 m-Linie liegend e Tei l diese s Felde s seh r klei n is t un d zufälli g kein e Lotun g vo n meh r al s 200 0 m Tief e aufweist . 
Das gil t beispielsweis e fü r di e Ostküst e de r Vereinigte n Staate n südlic h de r Neufundlandbank , auc h fü r einig e Felde r 
vor de r Südafrikanische n Westküst e un d andere . —  Di e sic h bei m Übereinanderdecke n de r beide n Karte n ergeben -
den Abweichunge n wurde n absichtlic h n i c h t korrigiert ; teilweis e sin d nämlic h be i L . C a r r i e r e sicherlic h Tiefen -
angaben mitgezählt , di e wi r heut e al s unzuverlässi g ode r falsc h auße r ach t gelasse n haben ; ferne r gescha h da s Aus -
zählen be i C a r r i e r e au f Seekarten , be i dene n bekanntlic h de r Lotor t nich t durc h eine n Punk t bezeichne t wird , son -
dern durc h de n Schwerpunk t de r meis t vierstellige n Tiefenzahl , s o da ß ma n übe r di e Zugehörigkei t de r betreffende n 
Lotung z u de m eine n ode r andere n Eingradfel d geteilte r Meinun g sei n kann . 

») L . C a r r i e r e , Unser e Kenntni s de r Erde . P e t . M i t t . 1 9 n , Bd . II , S . 347ff . un d Tafe l 46 ; handgezeichnete s 
Original diese r Tafe l i n Mercator-Projektio n befinde t sic h i n de r Sammlun g de s Institut s fü r Meereskunde . 
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Vor Abschluß de r Kart e 1 : 5 Mill . is t ei n eingehende s quantitative s Urtei l übe r de n Fort -
schritt ' ) sei t de m Erscheine n de r GrolIsche n Kart e nich t möglich ; summarisc h läß t sic h 
indessen folgende s sagen : Di e Zah l de r Eingradfelde r ohn e Lotun g be i Carrier e beträg t i m 
Rahmen de s i n unsere r Übersichtskart e zu r Darstellun g gebrachte n Gebiete s insgesam t 6391 ; 
heute zählen wir nur noch 4468 Eingradfelder ohn e Lotung übe r 2000 m Tiefe. De r Fortschrit t 
beträgt also 1823 Eingradfelder, di e seit Grol l aus dem Dunkel ins Licht der Forschung gerück t 
sind. Prozentual , d . h. gemesse n a n de r Zah l sämtliche r Eingradfelde r vo n meh r al s 200 0 m 
(nach unserer heutigen schematischen Abgrenzung) würd e sich dieser Fortschritt s o ausdrücken 
lassen; Da s Verhältni s de r schwarze n zu r Gesamtzah l de r Eingradfelde r vo n meh r al s 200 0 m 
Tiefe be i Carrier e 76,6% , nach de m heutigen Stand e 53,6% , Verminderung als o 23%. 

Außer dem quellenmäßig erfaßten Materia l an Lotungen wurde noch eine Reihe von Kar t e n 
bei de r Bearbeitun g de r vorliegenden neue n Tiefenkart e z u Rat e gezogen ; es handelt sic h vor -
nehmlich um solche Isobathen-Karten größere r oder kleinerer Gebiet e des Atlantischen Ozeans , 
die zwa r au f Grun d vo n Ur-Materia l entworfen sind , diese s jedoch nich t ode r nu r i n Auswah l 
mit zu m Abdruc k bringen . Wege n de r Unzugänglichkei t diese s Lotmaterial s mußt e versuch t 
werden, wenigstens di e Isobathenführun g s o weit wi e möglich un d unte r Angleichun g a n de n 
Stil diese r Kart e z u berücksichtigen . 

Der Monaco-Kart e wurd e bereit s obe n 2) Erwähnun g getan , desgleiche n de r Kart e vo n 
M. Grol l 3 ) sowi e de r Bearbeitun g de r Großgliederun g de s Atlantischen Ozean s in 1  :  70 Mill. 
von G . Wüs t 4) . Hierz u trete n vo n kleinere n Gebiete n besonder s folgend e Darstellungen : 

1. Di e Kart e de s Südantillenmeere s nac h de n Arbeiten de s »Discovery«-Committee s 5); ei n 
Teil de r diese r Kart e zugrund e gelegte n Echozahle n is t anderweiti g publizier t un d erleichter t 
so ein e Nachprüfun g de r Isobathenführun g a n einzelne n Stellen . 

2. Da s ganz e Südpolargebie t is t au f mehrere n Karte n de r America n Geographica l Societ y 
unter teilweise r Verwertun g de r vorläufige n Tiefenkart e nac h »Meteor « un d unte r Berück -
sichtigung einiger seit 1926 gewonnenen Lotungen der britischen Forschungsschiffe »Discovery« , 
»Discovery II« und »Willia m Scoresby« sowie des Norwegischen Expeditionsschiffes »Norvegia « 
und de r Hilfsschiff e de s letztere n schrittweis e ne u bearbeite t worde n 6 ). 

3. Fü r da s Inselgebiet de r Große n und Kleinen Antillen konnte eine 1934 erschienene Skizze , 
die allerding s eine n seh r kleine n Maßsta b besitzt , herangezoge n werde n 7) . Ohn e au f di e i m 
einzelnen noc h schwe r erreichbare n Originallotunge n zurückzugehen , is t diese r Darstellun g 
die Zeichnun g besonder s de r Durchläss e zwische n de n Insel n entlehn t worden . 

!) Di e vo n L . C a r r i e re 191 1 zu r Auszählun g de r Lotunge n benutzte n Seekarte n diente n M . G r o l l al s Unterlage n 
für sein e Tiefenkarten un d gebe n somi t tatsächlic h de n Stan d de r Erforschun g zu r Zei t de r Bearbeitun g diese r Tiefen -
karten wieder , wen n ma n vo n de n etw a vo n G r o l l noc h bi s Janua r 1912 , de m Datu m de s Abschlusse s de r Kart e de s 
Atlantischen Ozeans , nachträglic h eingetragene n Lotunge n absieht . Übe r da s Ausma ß diese r etwaige n Nachträg e 
ließ sic h a n Han d de r i m Institu t fü r Meereskund e befindliche n Unterlage n nicht s ermitteln . 

*) S .a . 
3) Dies e Kart e ( 1 :  4 0 Mill.) konnt e Gro l l noc h kurz vo r seine m Tode , al s Wandkarte i n 1  :  2 0 Mill. neu bearbeitet , 

herausgeben (Braunschwei g 191 5 ) . 
4) Bd . V I diese s Expeditionswerkes . Beilag e VIII . 
5) H . F . P . H e r d m a n , Repor t o n th e sounding s take n durin g th e »Discovery«-Investigation s 1926—1932 . 

»Discovery«-Reports. Vol . VI. Cambridg e 1932 , p . 2075 . 
6) Ma p o f th e Antarctic , compile d b y th e Am . Geogr . Soc . o f Ne w York . 4  Sheets . 1  :  4 Mill. Ne w Yor k 1928 . — 

Wilkins-Hearst Expeditio n 1928—-1929 , Ma p o f th e Antarctic , compile d 1  :  12, 5 Mill. Ne w Yor k 1929 . — 
Bathymetric Ma p o f th e Antarcti c (Souther n Atlantic , India n an d Pacifi c Ocean) , compile d . . . . 1  :  2 0 Mill . Ne w 
York 1929 . —• Sir D o u g l a s M a w s o n , Th e Antarctic Cruis e of »Discovery « 1929—1930 . Geogr . Rev . 1930 . PI . VI. — 
H j a l m a r R i i s e r - L a r s e n , Th e »Norvegia«-Antarcti c Expeditio n o f 1929—1930 . Geogr . Rev . 1930 . PI . V I I . — 
G u n n a r I s a c h s e n , Norvegia n Exploration s i n th e Antarcti c 1930—-31 . Geogr . Rev . 1932 , PI . I . 

7) W . R . G h e r a r d i , Th e topographi c activitie s o f th e Hydrographi e Offic e an d th e Unite d State s Nav y durin g 
April 193 3 t o Apri l 1934 , Fig . 3 : Bathymetrica l char t o f th e Carribea n Sea . Nationa l Researc h Council . Par t . I . 
Washington D . C , Jun e 1934 , s - I Q 3 -
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4. Fü r das Gebiet de r isländisch-grönländischen Gewässe r hat G . Böhnecke * ) eine Spezial -
karte entworfen . Dies e stützt sic h in erste r Lini e auf di e zahlreichen Echolotunge n de r Grön -
landfahrten 1928—-193 5 de s »Meteor « 2). Daz u komme n noc h neuere , nich t veröffentlicht e 
Zahlen, die insbesondere von dänischen Fahrzeugen heimgebrach t worde n sind; moderne Echo-
lotungen stehe n be i diese r Kart e vo n G . Böhnecke a n erste r Stelle . U m indessen eine n ein -
heitlichen Sti l in de r vorliegenden Übersichtskart e z u wahren, sind die Isobathen de r Original -
karte vo n Böhneck e fü r diese n Zwec k stärke r generalisier t worden . 

5. Da s Baffm-Meer is t von der Expedition de s amerikanischen Eispatrouillenboote s »Marion « 
1928 ozeanographisch nähe r untersuch t worden ; übe r di e Ergebniss e de r (leide r noc h nich t 
abgedruckten) Echolotunge n lieg t ein e Tiefenkart e 3 ) vor , di e fü r diese n Tei l de s Nordatlan -
tischen Ozeans zu Rate gezogen ist. Di e Umzeichnungen diese r etwas skizzenhaft erscheinende n 
Karte au f ein e Äquidistanz vo n 50 0 m war erleichtert durc h ein e solche von 10 0 Faden i n de r 
Vorlage. D a indessen auf diese r die Lotorte nicht ersichtlich sind, läßt sic h über die Sicherhei t 
der Isobathenführun g kei n Urtei l abgeben . 

6. I m Bereic h de r Island-Faröer-Schwell e is t i m wesentliche n di e Auffassung vo n Bj . Hei -
l and-Hansen un d Fr . Nanse n 4 ) unte r Berücksichtigun g neuere n Material s z u Rat e ge-
zogen worden . 

2. Konstruktio n de r Isobathe n 
Durch di e außerordentlic h ungleichmäßig e Verteilun g de r Lotpunkt e —  stärkste Drängun g 

längs isolierte r Echolotprofil e un d sporadisch e Verteilun g de r Drahtlotunge n i n weite n da -
zwischen liegende n Areale n —  ist di e Aufgabe , Tiefenlinie n fü r de n gesamte n Ozeanrau m z u 
konstruieren, wei t schwierige r geworden , al s es vor der Einführung de s Echolotes de r Fal l war . 
Auf de n ersten Blick erscheint es unmöglich, einen einheitlichen Sti l der Isobathenkonstruktio n 
für da s ganz e Gebie t z u finden.  Den n di e Echolotprofil e zeige n i m allgemeinen , selbs t i n de n 
größeren Tiefen , namentlic h abe r i m Bereich e de r Aufragunge n (Rücke n un d Schwellen ) ein e 
erhebliche Bodenunruhe . Di e morphologische n Profil e de s »Meteor« 5), die au f engabständige n 
Echolotungen (durchschnittlic h Abstan d 1— 2 Sm) beruhe n un d di e wi r i n Abb . 1  auf Tafe l 1 
in geographische r Anordnung , au f de n 30 . Meridia n ausgerichtet , noc h einma l verkleiner t 
zeigen, lasse n diese s unerwartet e Au f un d A b besonder s i n de n zentrale n Teilen , i m Bereich e 
des Atlantischen Rückens , deutlic h erkennen . Ma n mu ß sic h zwa r be i de r Betrachtun g diese r 
Profile vo r Augen halten, da ß sie 100-fach überhöh t sind , un d daß die Böschungen i n Wirklich -
keit wesentlich sanfter sind , als es hier den Anschein hat. Indesse n bleibt die Tatsache bestehen, 
daß besonder s di e Rücke n un d Schwellen , abe r auc h abschnittsweis e de r Tiefseebode n ein e 
wesentlich stärkere vertikale Gliederun g aufweisen, al s es nach den Drahtlotungen zu vermuten 
war, un d da ß streckenweise dies e Gliederun g ein Ausmaß annimmt , da s hinter de m der großen 
Gebirgssysteme de s Festlande s nu r weni g zurückbleib t (vgl . Abb . 2  auf Tafe l 2) . 

Es is t nich t dara n z u zweifeln , da ß auc h i n de n zwische n de n Echolotprofile n liegende n 
breiten lotungsarme n Zone n ein e ähnliche Bodenunruh e existiert . Abe r e s erweist sic h bei de r 

•) Veröffentlich t be i A . D e f a n t , Berich t übe r di e ozeanographische n Untersuchunge n de s Verm.-Schif f es »Meteor « 
in de r Dänemarkstraß e un d i n de r Irminger-See . I I . Bericht . Sitz.-Ber . de r Pr . Akad . d . Wiss. , Phys.-Math . Kl. , 
1931, Bd . XIX , S . 7 ; A . D e f a n t , Ergebniss e de r »Meteor«-Fahrte n i n di e isländisch-grönländische n Gewässe r 192 g 
und 1930 . Verh . u . Wiss . Abhd . de s 24 . Deutschen Geogr.-Tages ] z u Danzi g 1931 . Bresla u 1932 , S . 2i6ff . 

2) Ei n große r Tei l de r Lotunge n is t abgedruck t i n de n Beihefte n z u de n Nachrichte n fü r Seefahre r Nr . 10/1930 ; 
12/1931; 25/1934 ; herausgegebe n vo n de r Marineleitung , Berlin . 

3) N o b l e G . R i c k e t t s an d P a r k e r D . T r a s k , Th e Bathymetr y an d Sediment s o f Davi s Strai t ( P a r t i de r 
Scientific Results , U . S . Treasury Department , coas t guard . Bull . Nr . 19) . Washingto n 1932 , Beilage . 

•)) Bj . H e i l a n d - H a n s e n u n d F r . N a n s e n , Th e Norvegia n Sea , Kristiani a 190 9 (PI . I ) . 
5) H . M a u r e r u n d Th . S t o c k s i n Bd . I I diese s Expeditionswerkes . 1933 . 
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Isobathenkonstruktion al s unmöglich , di e Verhältniss e de r gu t bekannte n Strecken , d . h. de r 
Echolotprofile, au f di e angrenzenden Areal e zu übertragen , selbs t wen n diese aller Wahrschein -
lichkeit nac h al s gleicharti g z u betrachte n sind . Ma n würd e durc h solch e Analogieschlüss e 
z. B . im Bereic h de s Zentralrückens z u eine m Syste m langgestreckte r parallele r Gebirgskette n 
und Täler gelangen, das in den Zwischengebieten durc h Lotpunkte so gut wie gar nicht gestütz t 
ist und das durch jedes neue Echolotprofil sogleic h umgeworfen werde n kann. Ja , selbs t i n den 
nach frühere r Auffassun g al s »gu t bekannt« angesehene n Gradfelder n (4— 6 Lotungen) bringe n 
Echolotprofile Überraschungen ; s o erweise n sic h auc h i m Bereich e de r »gu t ausgeloteten « 
Kontinentalabfälle di e Böschunge n i n neuere n Echolotprofile n al s wesentlic h steiler , al s ma n 
bislang vermutete . 

Eine ander e Tatsache fällt  be i Betrachtung de r morphologischen Profil e auf . Hoc h und Tie f 
liegen häufig i n unmittelbarer Nachbarschaft , d . h. is t da s allgemeine Gefäll e de s Meeresbodens 
durch ein e aufgesetzt e Kleinfor m vo n mehrere n 10 0 m relative r Höhe gestört , s o finde n sic h 
oft unmittelba r davo r oder dahinter Depressionen ungefähr gleiche n Ausmaßes (vgl . Abb. 6) x ). 
Die Voraussetzun g fü r jed e Interpolatio n • — allmählicher Übergan g vo n Hoc h z u Tie f —  is t 
in Gebieten , w o solc h rasche r Wechse l vo n Aufragun g un d Depressio n nac h benachbarte n 
korrespondierenden Echolotprofile n z u erwarte n ist , nich t gegeben . 

Wie außerordentlic h unsicher , selbs t be i starke r Vermehrun g de r Lotpunkte , i n Meere n mi t 
großem Formenreichtu m jed e Isobathenkonstruktio n bleibt , da s lehrt ei n Vergleich de r beide n 
Darstellungen, di e H . F. P. H e r d m a n2 ) un d Th . S tock s 3 ) vom Südantillen-Mee r gegebe n 
haben. De r letztere ha t sic h in den zwischen de n Echolotprofilen liegende n Arealen besonder s 
von Analogieschlüsse n un d morphologische n Auffassungen , z . T. auc h vo n ozeanographische n 
Gesichtspunkten leite n lasse n un d ha t de n Parallelismu s de r Forme n zu m Südantillen-Bogen , 
wie wi r heute erkennen, zweifello s überbetont; der erstere hat i n der Hauptsache da s Prinzip der 
Interpolation angewand t un d is t dabe i z u eine m uneinheitliche n Isobathenverlau f un d dami t 
zu eine m Bil d de r Forme n gelangt , da s meh r di e Lücke n unsere r Kenntni s al s ein e morpho -
logisch-ozeanographisch begründet e Auffassun g erkenne n läß t un d dahe r auc h nich t befrie -
digt, obgleich ihm ejn ungleich größeres Material zur Hand war. De r Mittelweg dürfte auc h hier 
vorzuziehen sein . 

Es ergebe n sic h somi t folgend e Richtlinie n fü r di e Isobathenkonstruktion : 
1. entlan g de n Echolotprofile n da s feiner e Detai l zurücktrete n lasse n un d generalisieren , 
2. i n de n dazwischenliegende n lotungsarme n Gebiete n hingege n alle s Detai l bringen , wa s 

nur mi t eine m ausreichende n Gra d vo n Wahrscheinlichkei t gebrach t werde n kann , dabe i 
morphologische Analogie n un d Parallelitäte n nu r i n bescheidene m Maß e anwenden , jedoc h 
ausgiebig ozeanographisch e Gesichtspunkt e heranziehen . 

Die ozeanographischen Argumente , insbesondere die Verteilung der potentiellen Temperatur , 
können, wie in Band V I diese s Werkes näher begründe t ist , vor allem dazu dienen , die Sattel -
tiefen de r Rücke n angenäher t z u ermittel n un d dami t di e Frage z u entscheiden , durc h welch e 
Isobathe eine Bodenaufwölbung, di e nur durch vereinzelte Lotpunkte über größere Erstreckun g 
angedeutet wird , noc h völli g einzuschließe n ist . Au f dies e Weis e geling t e s i n de n meiste n 
Fällen, vo n de n zahlreiche n Möglichkeite n de r Isobathenkonstruktio n all e di e »unwahrschein -

•) Dies e Erscheinun g wirf t auc h au f di e Beurteilun g nah e beieinande r liegender , star k voneinande r abweichende r 
Tiefenwerte ei n neue s Licht . S o konnte n be i de r Bearbeitun g de r Übersichtskart e gelegentlic h flacher e Tiefen , di e 
bisher al s falsc h ode r unwahrscheinlic h gelte n mußten , wiede r Berücksichtigun g finden. 

») H . F . P . H e r d m a n , Th e Scoti a Se a (d . i . das Südantillen-Meer) . A . a . O . PI . XLV . 1932 . 
3) Th . S t o c k s , De r Südantillenboge n i m Lich t neuere r Erkundungen . Ztschr . Ges . f. Erdkde . Berlin , 1932 . 

S. I98ff . 
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auf 1 0 S  Br . ca . 1  :  13, 4 Mill . 
a) Method e de r Buchte n un d Bastionen ; b ) Method e de r parallele n Kämm e un d Depressione n 

Gebiete vo n wenige r al s 400 0 m  sin d geraster t 

liehen« auszuschließen un d sich zu einer Auffassung z u bekennen, di e bei dem heutigen Stand e 
der Forschun g nac h Ansich t de r Bearbeite r al s di e »wahrscheinlichste « anzusehe n ist . I n 
manchen Fälle n zwa r bleibt nicht s anderes übrig, al s durch Weglasse n de r Isobath e be i gleich-
zeitigem Fortführe n de s Kolorit s ode r durc h Fragezeiche n da s völli g Hypothetisch e de r Dar -
stellung z u betonen . 

An eine m Ausschnit t au s de r Arbeitskarte , de r eine n Tei l de s Südatlantische n Rücken s 
und ei n besonder s schwierige s un d lotungsärmere s Gebie t betrifft , se i gezeigt , welch e Deu -

D. A. E. .METEOR . 1955/2 7 Bd . III . 3 
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tungen x ) ei n un d desselbe n Lotmaterial s möglic h sind ; welch e vermittelnd e Lösun g di e Be -
arbeiter al s di e »wahrscheinlichste « gewähl t haben , is t au s de m betreffende n Tei l de r Über -
sichtskarte z u ersehen . 

Im erste n Fall e (Abb . 7  a) sin d all e Aufwölbunge n de s Tiefseeboden s beiderseit s de s Atlan -
tischen Rücken s al s zum Rump f de s Rücken s gehöri g gezeichne t un d durc h zona l ausgebaucht e 
Tiefenlinien i n sei n Syste m einbezoge n (Method e de r Buchte n un d Bastionen) . I m zweite n 
Falle (Abb . 7  b) ha t de r Bearbeite r i n de n beide n Echolotprofile n de s »Meteor « *) korrespon -
dierende Aufwölbunge n un d Depressione n aufgesuch t un d angenommen , da ß dies e sic h meri -
dional un d zusammenhängen d übe r di e weite n lotungsärmere n Zone n erstrecken , da ß als o 
der Zentralrücke n vo n eine m Syste m parallele r un d durchgehende r Kämm e un d Depressione n 
begleitet wir d (Method e de r parallele n Kämm e un d Depressionen) . I n de r vorliegende n Über -
sichtskarte (Beilag e I ) habe n di e Bearbeite r ein e vermittelnd e Konstruktio n durchgeführt ; 
sie habe n au s morphologische n Erwägunge n angenommen , da ß e s sic h be i de n Vorhöhe n zwa r 
wahrscheinlich u m parallel e Höhenzüg e handelt , da ß dies e abe r keinesweg s übe r weit e Er -
streckung vo n Profi l z u Profi l zusammenzuhänge n brauchen , sonder n ähnlic h wi e e s be i de n 
Nebenkordilleren i n Südamerik a de r Fal l ist , nu r abschnittsweis e vorhande n sind , dan n ab -
brechen und , womöglic h staffeiförmi g verschoben , auf s neu e beginnen , u m dan n wiede r ab -
zubrechen. Abe r nebe n diese n meridionale n Vorhöhe n de s Zentralrücken s wir d e s sicherlic h 
solche mi t meh r zonale r Erstreckun g geben , di e mi t de m Hauptrücke n enge r zusammenhänge n 
und Querschwelle n bilden . Solch e Querverbindunge n habe n wi r nu r dor t zugelassen , w o au s 
der Verteilun g de r potentielle n Bodentemperatu r au f ein e Gliederun g de s Tiefseeboden s ge -
schlossen werde n muß , wi e e s z . B. au f de r vorliegende n Übersichtstiefenkart e be i de m Ansat z 
der Guinea-Schwell e de r Fal l is t (vgl . auc h Abb . 8) . 

Auch di e Frage , durc h welch e Isobath e de r Hauptrücke n einzuschließe n ist , habe n wi r au s 
den thermische n Verhältnissen , un d zwa r au s de n Querschnitte n de r potentielle n Temperatu r 
durch da s Bodenwasse r (zwische n 300 0 und 600 0 m Tiefe) entschiede n 3) . I m vorliegende n Fall e 
ergibt sich , da ß di e Satteltief e de s Atlantische n Rücken s 350 0 m  Tief e nich t übersteigt , da ß 
man als o de n Rücke n geschlosse n durc h di e 350 0 m-Isobathe , abschnittsweis e auc h durc h di e 
3000 m-Isobath e begrenze n kann . Di e verschiedene n Deutunge n lehren , mi t welche n Un -
sicherheiten i n de n lotungsärmere n Gebiete n di e Tiefendarstellunge n de s Südatlantische n 
Ozeans, insbesonder e i m Bereich e de s Südatlantische n Rückens , behafte t sind . Vo n de m 
feineren Relie f diese s interessante n morphologische n Gebildes , da s ma n i n de n Echolotprofile n 
ausgeprägt findet,  läß t unser e Übersichtskart e wege n de r notwendige n Generalisierun g nu r 
Andeutungen erkenne n 4) . 

Die potentielle n Bodentemperature n lehren , da ß de r Atlantisch e Rücke n i n de r Näh e de s 
Äquators Einsattelunge n i n meh r al s 400 0 m  Tief e aufweist . Di e bedeutendst e diese r Ein -
sattelungen knüpf t sich , wi e bereit s frühe r dargeleg t wurd e un d nunmeh r durc h ei n neue s 
Spezialkärtchen (Abb . 11 ) nähe r beleg t wird , alle r Wahrscheinlichkei t a n di e Romanche-Tief e 
und wir d »Romanche-Rinne « genannt ; si e reich t schätzungsweis e au f 4500—480 0 m . 

Bereits i n de r frühere n Arbei t übe r da s Bodenwasse r un d di e Gliederun g de r Tiefse e 5 ) wurde 
auf Grun d de r Temperaturquerschnitt e di e Vermutun g ausgesprochen , da ß 

J) Dies e »Deutungen « entspreche n i m Prinzi p Auffassungen , di e be i vorläufige n Entwürfen , meis t noc h währen d 
der Expedition , vo n verschiedene n Bearbeiter n vertrete n wurden . 

-) Profi l VI I I i m nördlichen , Profi l V I i m südliche n Tei l de r Skizze . 
3) Vgl . Bd . V I diese s Expeditionswerkes , Beilage n V  u . VI . 
1) Ein e de r lohnendste n Aufgabe n de r Meeresforschun g wär e ein e systematisch e Ablotun g eine s Teilstücke s diese r 

wichtigen Großfor m durc h engabständig e Querprofile . 
5) Bd . VI diese s Expeditionswerkes . S . 78 , 1933 . 
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»in der Nähe von  »Meteore-Profil  XIV  . . . . der  Nordatlantische Rücken,  der  im allgemeinen 
durch die  3500  m-Isobathe  eingeschlossen wird,  eine auf  3800- —4.000 m  Tiefe  hinabreichende 
Einsattelung besitzt«,  und da ß e s dahe r noc h unsiche r sei , »ob  man . . . . hier  den  Rücken 
durch die  4000  m-Linie  beiderseitig  begrenzen darf«. 
Durch di e weitere Bearbeitung gewinn t dies e Vermutung seh r a n Wahrscheinlichkeit , s o da ß 

in de r neue n Tiefenkart e auße r be i de r Romanche-Rinn e i n o ° Breite de r Atlantisch e Rücke n 
noch i n 8 ° N (nich t i n 10—14 0 N, wi e damal s vermute t wurde ) unterbroche n dargestell t is t 
und hie r ein zweite r bi s etwa 425 0 m Tiefe hinabreichende r Übertrit t westatlantische n Boden -
wassers (t p =  ca . 1,7° ) i n di e Ostmuld e angenomme n wird . 

Nach diese n Gesichtspunkte n konstruierte n di e beide n Bearbeite r di e Isobathen , zunächs t 
möglichst unabhängi g voneinander , de r ein e meh r di e Method e de r Interpolatio n un d de r 
Analogieschlüsse un d morphologisch e Gesichtspunkt e heranziehend , de r ander e danebe n vor -
nehmlich ozeanographisch e Argument e verwertend . Au s dem Vergleich de r Entwürf e mitein -
ander und mit anderen früheren Auffassungen , insbesonder e der von M. Groll, ergab sich unte r 
Abschätzung de r verschiedene n Wahrscheinlichkeitsgrad e de r vorgelegt e vermittelnd e Ent -
wurf, de r al s de r »wahrscheinlichste « bei m heutige n Stand e de r Forschun g angesehe n wird . 
Je nac h de r Dicht e de s Material s sin d di e Isobathe n ausgezogen , gestrichel t ode r gan z fortge -
lassen un d i m letzteren Fall e nach de m Vorgang Groll s nu r durc h eine n Koloritwechse l ange -
deutet. Weitgehend e Analogieschlüsse , di e irgendwelch e durc h Lotunge n nu r schwac h ge -
stützte Bodenformen i n der Karte stark hervortreten lassen , sind vermieden worden. Trotzde m 
ist z u betonen , da ß unser e Dars te l lun g be i alle r angewandte n Vorsich t i n viele r 
Hins ich t noc h hypo the t i sc h is t un d da ß sie , abgesehe n vo n de n Großformen , 
das wahr e Relie f de s Tie f seebodens nu r andeu te n kann . U m ein der Wirklichkei t 
nahe kommende s Bil d z u gewinnen , is t e s erforderlich , di e vo n »Meteor « begonnene systema -
tische Auslotun g de r Ozean e durc h zona l verlaufende Querprofil e fortzuführe n un d z u intensi -
vieren, d . h. durc h jed e i°-Zon e ein Echolotprofil mi t engabständige n Lotunge n aufzunehmen , 
kurz di e Profildicht e (S . 9) wesentlic h z u erhöhen . 



III. Übersich t übe r di e Tiefenverhältniss e 
1. Großgliederun g un d Nomenklatu r 

Das Proble m de r Tiefseegliederun g is t bereit s in de r Untersuchun g übe r da s Bodenwasse r J ) 
behandelt worden. Di e damalige Bearbeitung konnte sich noch nicht auf eine neue systematische 
Sichtung aller Lotungen stützen, sondern beruhte auf einer Auswertung der potentiellen Boden -
temperaturen i m Rahme n de r damal s zugängliche n Tiefendarstellunge n un d Arbeitskarten . 
Das gewonnene Bild der Gliederun g der Atlantischen Tiefsee war bewußt schematisc h gehalten . 
Die neu e Bearbeitung , di e nunmehr alle s erreichbar e Lotmateria l heranzieht , bestätig t i n de n 
wesentlichen Punkte n di e damals gewonnenen Auffassungen , bring t jedoc h i m einzelnen einig e 
Verfeinerungen, wi e au s de m Vergleic h de r frühere n Kart e 2 ) mi t Abb . 8  hervorgeht . 

In diese r Abbildun g sin d nu r di e fü r di e Gliederun g de s Tiefseeboden s charakteristische n 
Isobathen 4000 m, 5000 m und 6000 m ausgezeichnet. De r Schwärzungsgrad nimmt, abweichend 
von de r Tiefenkarte , mi t zunehmende r Tief e ab . Bezüglic h de r Terminologi e un d Namen -
gebung de r Bodenforme n wir d au f da s in früheren Mitteilunge n Gesagt e 3) verwiesen, was sich 
auf di e Supansche n Richtlinie n stützt . Indesse n scheine n a n einige n Stelle n Verbesserunge n 
angebracht: 1 . Anstell e eine s »Neufundland-Rückens « un d eine r »Südliche n Neufundland -
Schwelle« haben wir nun zur besseren Unterscheidung die Bezeichnung »Labrador-Schwelle « 
und »Neufundland-Schwelle « gewählt . —  2 . Di e nördlic h de r Azoren-Schwell e i n de r 
Ostatlantischen Muld e befindliche n Tiefseebecke n wolle n wi r i n da s »Spanisch e Becken « 
(den südliche n Tei l de s bishe r s o genannte n »Spanische n Beckens« ) un d da s »Westeuro -
päische Becken « unterteilen , beide durch eine flache, am besten wohl »Biscaya-Schwelle « 
genannte Aufwölbun g voneinande r getrennt . — • 3. I n de r Westatlantische n Muld e ergebe n 
neuere Lotunge n i n etw a 20 0 N ein e schwach e Aufwölbung (au f 5000—-550 0 m) , di e »Port o 
Rico-Schwelle«, wi e wi r si e nenne n möchten , di e da s bisherig e »Nordamerikanisch e 
Becken« vo n seine m südliche n Anhang , de m »Guyana-Becken« , z u sonder n gestattet . 

Somit gelange n wi r z u de r folgende n tabellenförmige n Gliederun g de r Atlantische n Tief -
see (S . 22) . 

2. Di e natürliche n Regione n 
Es kan n hie r nicht di e Aufgabe sein , di e Gliederung des Atlantischen Ozean s i n allen Einzel-

heiten zu besprechen, vielmehr sollen, soweit dies nicht bereits in dem Quellen - und dem metho-
dischen Tei l geschehen ist , a n Han d de r einzelne n Gebiet e di e wichtigsten neue n Erkenntniss e 
erläutert werden , di e un s di e vorliegend e neu e Tiefenkart e bietet . 

' ) Ban d V I diese s Expeditionswerkes , besonder s S . 3f . un d Beilag e VIII . 
2) Al s Schwarz-Weiß-Skizz e in derselbe n Ar t gezeichnet , wi e die vorliegende Abb . 8 , in Ban d I I diese s Expeditions -

werkes, Abb . 23. 
3) G . W ü s t, De r Ursprun g de r atlantische n Tiefenwässer . Ztschr . d . Ges . f. Erdkde . Sonderban d zu r Hundert -

jahrfeier. Berli n 1928 . S . 505s. bes . S . 509 . — Derselbe in Bd . VI diese s Expeditionswerkes , S . 83, 1933. —  Th . S t o c k s 
in Bd . I I d . E. , S . 30 6 f. 1933 . 
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Abb. 8. Di e Gliederun g de r At lant i sche n Tiefse e (1934 ) 
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Tabellarische Gliederun g de r Atlantische n Tiefse e 
betrachtet vo m 400 0 m-Horizon t aus . 

Westatlantische Muld e 

Labrador-Becken 
Labrador-Schwelle 

Neufundland-Becken 
Neufundland-Schwelle 

Nordamerikanisches Becke n 
Porto Rico-Schwelle 

Guyana-Becken 

Pard-Schwelle 
Nördliches Brasilianische s 
Becken 

Trinidad-Schwelle 
Südliches Brasilianische s 
Becken 

Rio Grande-Schwelle 

Argentinisches Becke n 
Südsandwich -Schwelle 

und 
Südantillen-Bogen 

Atlantisch-In 
n 

Zentral-
Rücken 

Nord-

atlanti-

scher 

Rücken 

Einsattelung 

Romanche-Rinne 

Süd-

atlanti-

scher 
P> "  1 

Rucken 

disches Südr . 
iit Weddell-Me e 

Ostatlantische Muld e 

Rockall-Schwelle 
Nordeuropäisches Becke n 

Biscaya-Schwelle 
Spanisches Becke n 

Azoren-Schwelle 
Nördl. Kanaren-Becke n 

Kanaren- Schwelle 
Südl. Kanaren-Becke n 

Kap Verden -Schwelle 
Kapverden-Becken 

Sierra Leone-Schwelle 
Sierra Leone-Becke n 

Liberia-Schwelle 
Guinea-Becken 

Guinea-Schwelle 
Angola-Becken 

Walfisch-Rücken 
Kap-Becken 

Kap-Schwelle 
Agulhas-Becken 

Atlantisch-Indische Schwelle 

>olar-Becken 
r 

a) De r Schel f un d de r Kont inen ta labfa l l 
Merkliche Änderunge n de r Schelfgrenz e kan n ein e Neubearbeitun g de r Tiefenver -

hältnisse i n s o kleine m Maßstab e naturgemä ß nich t erbringen , ei n Fortschrit t gegenübe r 
Groll is t z . B . di e Festlegun g de s Schelfrande s vo r de r Amazonenstrom-Mündung . 

Was den Kontinentalabfal l betrifft , s o zeigt sich , daß fast überal l dort , wo sich die Lotunge n 
in neuerer Zeit vermehrt haben bzw. Echolotungen hinzugekomme n sind , die Isobathenführun g 
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Abb. g.  Di e Lag e de s Kamme s de s At lant ische n Rückens , nac h de n bishe r bekann te n Lotunge n 
entworfen (vgl . Abb . io) 

Diese Kart e dien t zugleic h al s Lageskizz e fü r Abb . io, w o auc h di e Abkürzunge n erklär t sin d 
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nicht nu r meh r Einzelheite n z u erkenne n gibt , sonder n da ß sic h auc h di e Tiefenlinie n meh r 
drängen, al s da s au f frühere n Darstellunge n de r Fal l war . 

Eine ander e Erscheinung , di e für manch e Strecke n de s Kontinentalabfalle s charakteristisc h 
ist, sin d di e z . T. mi t Hilf e de s Echolotes in neuere r Zei t gefundenen zahlreiche n eingekerbte n 
Furchen. Di e Kongo - un d di e Adour-Rinn e un d ander e ähnlich e Gebild e sin d scho n frühe r 
bekannt gewese n un d öfte r beschriebe n worden . I n neuere r Zei t ha t ma n auc h a n de r ameri -
kanischen Ostküste eine Reihe solcher »Canyons« , wie die Amerikaner sie nennen, entschleiert r). 
Auch vo r de r portugiesische n Küste , etw a i n Verlängerun g de s Nordabfalle s de r Sierr a d a 
Estrella, sowi e a n de r Oberguinea-Küste , di e sons t ausgegliche n ist , sin d solch e Furchen , 
kräftig ausgebildet , beobachtet worden , und e s ist mi t großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen , 
daß mi t dichte r werdende m Lotungsnet z auc h a n weitere n Küste n mi t de m Vorhandensei n 
solcher Rinnen z u rechnen ist . Da ß sie in unserer Karte , wenn überhaupt , s o nur sehr schwac h 
zum Ausdruc k gebrach t werde n können , ha t seine n Grun d i n ihre m kleine n Maßstab . 

b) De r At lan t i sch e Rücke n 
In seiner ganzen Länge wird der Atlantische Ozean durch einen mächtigen zentralen Gebirgs -

wall, den bekannten Atlantische n Rücken , in zwei Teile getrennt, di e West- und di e Ostatlanti-
sche Mulde . Diese s Gebirgssyste m ha t di e stattlich e Läng e vo n 2030 0 km (vo m Ka p Reyk -
janaes au f Islan d bi s etw a z u de r Stell e gerechnet , w o wi r di e Einsattelun g de r Atlantisch -
Indischen Schwell e vermuten ) un d stell t sic h dami t de n längste n Gebirgssysteme n de r feste n 
Erdoberfläche ebenbürti g a n di e Seite . 

Mit de r genannte n Atlantisch-Indische n Schwell e i m Süde n finde t de r Atlantisch e Rücke n 
an di e Crozet-Schwell e bzw. di e Kerguelen-Gaußberg-Schwell e 2) Anschluß . Nac h de n bishe r 
vorliegenden Lotungen und mit Hilfe der ozeanographischen Befund e (potentiell e Bodentempe-
raturen) is t di e Satteltiefe diese r Schwelle au f etw a 4500 m anzusetzen in q> = 50 0 S , A = 35 0 E. 
Nach Deaco n 3 ) ist aber mi t de r Möglichkei t zu rechnen, daß in diesem Gebiet , das in unsere r 
Karte al s sanft e Aufwölbung gezeichne t ist , steiler e Aufragungen vorhande n sind . — Der Süd -
atlantische Rücken , wi e man de n Tei l des Rückens vo n de r Atlantisch-Indischen Querschwell e 
bis zu r Romanche-Rinne , als o etw a bi s zu m Äquator , nennt , trit t i n de n morphologische n 
Profilen al s eine breite symmetrisch e Aufwölbun g i n Erscheinung , de r di e vulkanischen Insel n 
Bouvet (93 5 m), Goug h (133 5 m), Trista n d a Cunha-Grupp e (232 9 m) un d Ascensio n (86 0 m) 
aufgesetzt sind , währen d St . Helena (86 2 m) eine r Vorhöh e angehört . Solch e Vorhöhe n sin d 
gerade fü r de n Tei l de s Atlantische n Rücken s zwische n o ° un d 20 0 S charakteristisc h 4). 

Am Äquato r brich t de r vo n Süde n nac h Norde n i m allgemeine n schmale r werdende , nac h 
Westen umbiegend e Südatlantisch e Rücke n i n etw a 18 0 W plötzlic h schrof f ab , u m ers t jen -
seits de r Romanche-Tief e (vgl . Abb . 11) i m Nordatlantische n wiede r aufzutauchen . Di e sic h 
an di e Romanche-Rinn e knüpfende n Einsattelunge n spiele n i m hydrographische n Aufba u 
des Ozean s bekanntlic h ein e besonder e Rolle  (vgl . S . 31). 

Der Nordatlantisch e Rücken , de r be i etw a 19 0 W unte r de m Äquato r mi t eine r verhält -
nismäßig schmale n Basi s seine n Anfan g nimmt , stell t i n manche r Beziehun g da s Gegenstüc k 
des Südatlantische n Rücken s dar . Fü r di e Gipfelhöhe n seine r zentrale n Teil e sin d jedoc h 

•) Vgl . u . a . di e Arbeite n vo n Franci s P . S h e p a r d , Submarin e Valleys . Geogr . Rev . 1933 , p . 77ff. ; d e r s . , In -
vestigations o f submarin e Valleys . Transaction s o f th e Am . Geoph . Union , 1933 . 14 . Ann . Meeting . S . 1706. ; d e r s . , 
Canyons o f th e Ne w Englan d coast . Am . Journa l o f science , vol . XXVII , 1934 , 2 4 ff -

s) Vgl . G . W ü s t , Anzeiche n vo n Beziehunge n zwische n Bodenstro m un d Relie f i n de r Tiefse e de s Indische n 
Ozeans. »Di e Naturwissenschaften« , 1934 , S . 241fr . 

3) G e o r g e E . R . D e a c o n , Nochmals : Wi e entsteh t di e antarktisch e Konvergenz ? Ann . d . Hydr . 1934 , S . 477 . 
4) Vgl . Abb . 7  a un d b . 
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Tiefen gefunde n worden , die im allgemeinen seh r vie l 
flacher sin d al s e s i m Bereic h de s Südatlantische n 
Rückens de r Fall ist . Wen n ma n vo n St . Paul ab -
sieht, rage n au f de m Hauptrücke n vo m Äquato r bi s 
Island nu r di e Insel n de s Azoren-Sockel s übe r da s 
Meeresniveau hervor . Vo n 25 0 N nac h Norde n ver -
breitert sich die Basis des Atlantischen Rückens merk-
lich, u m i m sogenannte n Azoren-Platea u di e größt e 
Breite z u erreichen , währen d gleichzeiti g di e be -
sonders durc h Echolotungen gefundene n Gipfelhöhe n 
näher a n di e Oberfläch e rücken . 

Nördlich de s Azoren-Plateau s wa r de r Rücke n 
streckenweise rech t weni g bekannt , insbesonder e 
wußte ma n nicht , o b ei n Anschlu ß de s Atlantische n 
Rückens a n den bei etwa 57 ° N endenden Reykjanes -
Rücken vorhanden ist . Diese r Anschluß ist auf Grun d 
neueren Lotmaterial s von G . Böhnecke1) erstmali g 
gezeichnet worde n un d kann , wi e auch au f de r vor -
liegenden Kart e zu m Ausdruck gebrach t ist , al s seh r 
wahrscheinlich gelten . Ein e seh r formenreich e be -
wegte Einzelgliederun g kennzeichne t diese s Über -
gangsgebiet, i n de m da s Syste m de s Atlantische n 
Rückens zweima l di e Richtun g wechselt . 

Abb. 10 zeigt einen Schnit t durc h die Gipfelflur de s 
Atlantischen Rücken s entlan g eine r Linie , di e nac h 
Maßgabe unsere r Tiefenkart e etw a de n Kam m de s 
Rückens darstelle n mag . 

c) Di e Querschwelle n 
Eine Reih e neue r Erkenntniss e bzw . Hypothese n 

wird au f de r vorliegende n neue n Kart e durc h di e 
Einzeichnung de r Querschwelle n angedeutet . 

Die bereit s 193 3 von eine m de r Bearbeite r 2 ) ge -
zeichnete Kap-Schwell e konnte in Einzelheiten etwa s 
über ihr e damal s noc h schematisch e Formgebun g 
verfeinert werden . Indesse n d a di e Darstellun g i m 
wesentlichen au f de n dre i mit der Richtung de r Kap-
Schwelle paralle l laufende n Profile n I , II I un d V de s 
»Meteor« beruht, sind gerade in diesem Gebiet mi t zu -
nehmender Intensivierun g de r Lotunge n gewiss e 
Überraschungen nich t ausgeschlossen . Au s de m 
hydrographischen Aufba u de s Ozean s i n diese m Ge -
biet is t e s wahrscheinlich, da ß di e Kap-Schwell e a n 
wenigstens zwe i Stelle n (d . i. südwestlich vo n Kap -
stadt, i n ca . 36 0 S; 16 ° E, sowi e zwische n de r 
»Valdivia«-Höhe un d de r »Meteo r «-Bank) Einsat -
telungen vo n etw a 440 0 m  aufweist . O b jedoc h 
diese Schwell e ein e breiter e Basi s besitzt , wi e hie r 

") G . B ö h n e c k e s Kart e be i A . D e f a n t , a . a . O. , S . 7 
») Bd . VI , Beüag e VII I . 
D. A. E. »METKOR« 1925/27 Bd. III . 
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gezeichnet, ode r ein e schmalere , wi e z . B . de r Walfisch-Rücken , müsse n später e Erkun -
dungen erweisen . Vo m Walfisch-Rücke n wisse n wi r (z . B. aus den »Meteor«-Profilen) , da ß 
er seh r jä h au s dem größtenteils übe r 500 0 bzw. 5500 m tiefe n Kap-Becke n aufsteig t bi s zu 
Tiefen vo n 964 m. E r bildet de n mächtigsten diagonale n Querriege l de s Ozeans. All e anderen 
Querverbindungen zwische n de m Atlantischen Rücke n un d den Kontinente n i m Westen und 
im Oste n habe n meh r de n Charakter de r Kap-Schwelle , d . h. es sind meist mehr ode r wenige r 
flach gewölbt e Schwellen , dene n allerding s stellenweis e Erhebunge n vo n beträchtliche m 
vertikalen Ausma ß aufgesetz t sind . 

Wir unterscheide n mi t Alexande r Supan 1 ) be i de n untermeerische n Aufwölbungen : 
1. Stei ler e Erhebunge n mi t ausgesproche n lineare r Erstreckung , di e wi r Rücke n 

nennen. Hierhi n sin d z u rechnen : 
der Südatlantisch e Rücke n 
der Nordatlantisch e Rücke n 
der Walfisch-Rücke n 

2. F lacher e Erhebunge n mi t ebenfall s lineare r Erstreckung , di e ma n vielleich t al s 
Schwellen ers te r Ordnun g bezeichne n kann . Hierz u gehöre n i n de r 

Wes ta t l an t i s chen Mulde : Os ta t l an t i s che n Mulde : 
die Labrador-Schwell e di e Rockall-Schwell e J) 
die Neufundland-Schwelle . di e Biscaya-Schwell e 
die Trinidad-Schwell e di e Kanaren - Schwelle 
die Südsandwich-Schwell e di e Kapverden-Schwell e 

die Guinea-Schwell e 
die Kap-Schwell e 

* di e Atlantisch-Indisch e Schwell e 
3. F lacher e Erhebunge n mi t breite r rumpfartige r Form , Schwelle n zweite r Ord -

nung, dene n manchma l plateauartig e Gebild e vo n teilweis e beträchtliche r relative r Höh e 
aufgesetzt sind . Hierhe r gehöre n i n de r 

Wes ta t l an t i s chen Mulde : Os ta t l an t i sche n Mulde : 
die Port o Rico-Schwelle . di e Azoren-Schwell e 
die Parä-Schwell e di e Sierr a Leone-Schwell e 
die Ri o Grande-Schwell e 

Manche diese r Schwelle n ers te r un d zweite r Ordnun g sin d hypo the t i sch ; 
sie s tü tze n sic h i m wesent l iche n au f ein e Analys e de r Boden t empe ra tu r en , 
und di e ihne n aufgesetzte n Erhebunge n beruhe n vielfac h noc h au f Lotunge n 
ä l teren Da tums , dere n Zuverlässigkeit , solang e kein e Nachprüfunge n vorliegen , nu r mi t 
einer gewisse n Vorsich t z u beurteilen is t 3). Auc h sin d einig e diese r Schwelle n seh r 
flach, un d ma n mu ß sic h vo r eine r Überschä tzun g ihre r morphologische n 
Bedeu tung hüten . Vo m ozeanographische n Standpunk t aus , d.h . fü r da s Verständni s 

') A . S u p a n , Terminologi e de r wichtigsten unterseeische n Bodenformen . Pet . Mitt. 1903 , S . I5iff. , ferne r d e r s . . 
Die Bodenforme n de r Weltmeere . Pet . Mitt. 1899 , S . I77ff . 

s) Den n ma n kan n di e R o c k a l l - B a n k un d ihr e südwestlich e Fortsetzung , di e be i etw a S i ' / V N a n de n Nord -
atlantischen Rücke n Anschlu ß findet,  al s eine Querschwell e auffassen , di e möglicherweise soga r i n noc h engere r Ver -
bindung mi t dem Rücken steht , al s es in der vorliegenden Kart e durc h di e Isobathen-Konstruktion angenomme n wird . 
G. B ö h n e c ke ha t bereit s 193 2 i n eine r bishe r unveröffentlichte n Skizz e dies e noc h hypothetisch e submarin e Quer -
verbindung dargestell t un d si e Rockal l -Schwell e genannt . 

3) Immerhi n läß t di e Betrachtun g moderne r Echolotprofil e derartig e Zahle n wiede r möglic h erscheinen . S o ma g 
u. a . di e vo n un s »Port o Rico-Schwelle « benannt e flache  Erhebun g i n 20 0 N stellenweis e i n merkliche n Erhebunge n 
kulminieren, fü r di e M . Gro l l di e a n diese r Stell e ungewöhnlich e Zah l vo n 292 6 m verzeichnet . 
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der Bodentemperaturen , sin d si e jedoc h wichtig . Un d dies e ozeanographische n Gesichts -
punkte ermögliche n e s auch allei n be i dem derzeitige n Stand e de r Forschung , ein e Gliederun g 
des Tiefseebodens durchzuführen . I n diese m Zusammenhang e ma g noc h einma l a n de n Aus -
spruch Alexande r Supan s erinner t werden , de r übe r di e Schwelle n folgende s sagte 1): 

» . . . Sie spielen  wegen  ihrer Flachheit  anscheinend  nur eine  untergeordnete  Rolle,  sind  aber 
doch die Träger  der  Hauptgliederung des  ozeanischen  Bodens, was  man  daraus  erkennt,  daß 
sie, wenn  der  Meeresboden in  Land  verwandelt  würde, als  Hauptwasserscheiden funktionieren 
würden.« 
Im östliche n Südatlantische n Ozea n is t de r Parallelismu s de r Querschwelle n bemerkens -

wert; alle verlaufen vo n S W nach NE und rufen dadurch eine eigenartige Gitterstruktu r hervor , 
die fü r di e Ostatlantisch e Muld e charakteristisc h ist 2). I m kleinen wiederholen sich ähnliche 
Erscheinungen i m Spanische n Becken . 

Andererseits zeig t di e Rio Grande-Schwelle i n ihre r Lage zu m Atlantischen Rücke n ein e ge -
wisse Symmetri e mi t de m Walfisch-Rücken . Jedoc h is t ihr e For m un d auc h di e Rolle, di e sie 
im hydrographischen Aufba u de s Ozeans spielt, von der des Walfisch-Rückens seh r verschieden . 

Über die Gestalt der Rio Grande-Schwelle wurde bereits gesprochen; ihre Existenz und die Lage 
ihrer Ansatzstelle a m Zentralrücken wurde n gefordert durc h di e auffälligen Unterschied e in den 
Bodentemperaturen nördlic h un d südlic h vo n 35 0 S, den n gerad e i n diese m fraglichen Gebie t 
war da s Lotmaterial sehr dürftig . Ers t durc h die Heimreise der »Discover y II« auf de m 30 0 W, 
während welcher eine ganze Reihe wertvoller Echolotungen erzielt wurden, wurde der Zusammen-
hang zwische n de r i n etw a 30 0 S, 35 0 W liegende n Erhebung , di e bi s dahi n de n Name n 
Rio Grande-Rücke n i m engeren Sinn e führte, un d de r Verbreiterung de s Südatlantischen Rük -
kens zwischen 350 und 40 0 S in der auf de r vorliegenden Kart e gewählten Linienführun g wahr -
scheinlich gemacht ; di e au f de n westliche n Abschnitte n de r Profil e I I un d I V de s »Meteor « 
bei etw a 40 ° W gefundene n größere n Tiefe n füge n sich , wi e bereit s a n andere r Stell e diese s 
Expeditionswerkes angeführt , zwanglo s in de n Rahme n de r hydrographische n Befund e i n de n 
untersten Stockwerke n de s (südlichen ) Brasilianische n Beckens ; dies e Beobachtunge n erfor -
dern bekanntlich gerade an der genannten Stell e eine Lücke in der Rio Grande-Schwelle , bevo r 
sie a n de n südamerikanische n Kontinentalabfal l ansetzt . 

Nur bruchstückweis e durc h Lotunge n gestütz t is t di e Trinidad-Schwelle . Immerhi n finde n 
wir im Westen s o viele Anzeichen fü r di e Existenz eine s schwellenähnlichen Gebildes , daß wi r 
das Fragezeichen , mi t de m di e Schwell e bishe r versehe n war , getilg t sehe n möchten . Fü r di e 
morphologische Auffassun g is t e s belanglos, durc h welch e Isobath e di e einzelnen i n Ost-West -
Richtung zwische n 15 0 un d 20 0 S angeordneten , durc h Lotunge n belegte n Erhebungen , z u 
einem gemeinsame n Gebild e al s Schwell e zusammenzufasse n sind ; siche r ist , da ß di e Einsen -
kungen vo n meh r al s 550 0 m-Tiefen de r beide n Brasilianische n Becke n nich t miteinande r 
zusammenhängen. I m übrige n biete t gerad e de r Bereic h de r Trinidad-Schwell e fü r di e au f 
S. 16 besprochen e Erscheinun g de r enge n Nachbarschaf t zwische n Hoc h un d Tie f i m Relie f 
des Meeresboden s ei n typische s Beispie l (vgl . Abb . 6). 

d) Di e Tiefseebecke n 
Die wichtigsten neuere n Erkenntniss e bring t unser e Übersichtskart e i m Bereiche de r eigent -

lichen Tiefseebecken ; ih r Relie f erweis t sic h i m allgemeine n al s wesentlic h vielgestaltige r un d 
unruhiger, al s man au s bisherigen Darstellunge n vermute n konnte . Di e gewaltig ausgedehnte n 
Ebenheiten, di e bishe r geradez u al s da s Kennzeiche n de r Tiefseebecke n galten , löse n sic h i n 

' ) A . S u p a n , Terminologi e de r wichtigste n unterseeische n Bodenformen . Pet . Mitt . 1903 , S . 152 . 
') Worau f bereit s E r i c h K r e n k e l , Geologi e Afrikas , I . Teil , Berli n 1925 , S . 2 6 hinweist . 

4* 
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den besser ausgeloteten Teile n de r Becken mehr und mehr in Einzelformen auf . Ma n vergleiche 
nur de n Verlau f de r Isobathe n zwische n 450 0 m un d 600 0 m unsere r Kart e mi t frühere n Dar -
stellungen! Zwa r is t dies e Vertikalgliederun g de r Tiefseebecke n i m allgemeine n geringe r al s 
die des Meeresbodens i m Bereich e de r Rücke n un d Schwellen . Indessen , wi r kennen auc h a m 
Boden de r große n Becke n Stellen , w o —  nac h Auswei s de r Echolotprofil e —  di e Tiefenlag e 
benachbarter Lotstelle n u m 50 0 und mehr Mete r schwankt. Wen n man für dies e Bodenunruh e 
nach exakte n Werte n sucht , s o kann ma n beispielsweis e di e au f 1 0 km Entfernun g a m Bode n 
vorkommenden Relief unterschiede aus den Echolotprofilen ablese n und miteinander vergleichen. 
Und d a zeig t sic h z . B. auf Profi l VI I de s »Meteor« , da s durc h da s (südl. ) Brasilianische , de n 
südlichen Tei l de s Angola - un d de n nördliche n Tei l de s Kap-Becken s geleg t ist , da ß i n de n 
Becken Wert e vo n o  m zwa r nich t selte n sind , da ß abe r solch e vo n übe r 200 , j a übe r 30 0 m 
ebenfalls vorkommen , be i eine m Durchschnit t vo n etw a 6 0 m i m Brasilianischen , 16 0 m i m 
Angola- un d 18 0 m i m Kap-Becken , währen d übe r de m Südatlantische n Rücke n un d seine n 
Parallelketten größt e Höhendifferenze n vo n 800 , ja 100 0 m auf 1 0 km keine Seltenhei t sin d be i 
durchschnittlichen Werte n vo n etw a 30 0 un d meh r Metern . Da s wil l besagen , da ß de r vo n 
Alfred Wege n er au s de m bekannte n Echolotprofi l de s amerikanische n Zerstörer s »Stewart « 
gezogene Schlu ß de r große n Ebenhei t de s Tiefseebodens * ) im allgemeine n woh l nich t zutrifft . 
Selbst i m Nordamerikanische n Becken , da s noc h au f de r Grollsche n Kart e außerordentlic h 
eben erscheint , lasse n neuer e Lotunge n ebenfall s ein e wei t stärker e Bodenunruh e erkennen . 

Für sämtlich e Tiefseebecke n de s Atlantischen Ozean s scheint ferne r di e Tatsache beachtens -
wert z u sein , da ß di e für Becken seh r große n Tiefen vo n übe r 600 0 m in Wirklichkei t nich t di e 
großen Fläche n bedecken , di e ma n ihne n au f de n bisherige n Darstellunge n zubilligte . Woh l 
finden wir auch in den Echolotprofilen beispielsweis e des »Meteor« , des Kreuzers »Emden « u. a . 
gelegentlich Tiefen von über 6000 m, aber stets nur auf kurz e Entfernungen un d meist nur wenige 
Meter übe r 600 0 m. Da s ha t un s bewogen , dies e Gebiet e al s isolierte Eintiefungen , besse r ge -
sagt: al s di e selte n erreichte n un d dahe r offenba r isolier t vorhandene n Maximaltiefe n de r be -
treffenden Becke n zu zeichnen und •—• um sie besser kenntlich z u machen —  mit violette r Farb e 
zu belegen. Ma n vergleiche z. B. die Flächen über 6000 m bei Grol l mi t denen der vorliegenden 
Karte! Ma n geht woh l nicht feh l i n de r Annahme , daß di e großen Tiefe n de s Nordamerikani -
schen Beckens bei systematischer Erkundun g weite r schrumpfen werde n und daß die betreffen -
den Tiefenzahle n (übrigen s durchwe g ältere n Datums) , au f dene n di e bisherigen Darstellunge n 
beruhen, sic h durc h Echolotunge n gewiss e Korrekture n gefalle n lasse n müssen . Vermutlic h 
wären merklich e Verbesserunge n bereit s erziel t worden , wen n ma n di e Drahtwinke l berück -
sichtigen könnte . 

Bei eine m Vergleic h de r Becke n de r Ostmuld e mi t dene n de r Westmuld e zeig t sich , da ß 
letztere durchwe g größere Maximaltiefen erreiche n al s die ersteren. Auc h scheinen di e von den 
Horizonten 500 0 m und 5500 m eingeschlossenen Flächen im Westen größer zu sein als im Osten. 

Die groß e Rolle , di e di e Tiefseebecken i m hydrographische n Aufbau de s Ozeans spielen , is t 
bereits frühe r vo n eine m de r Bearbeite r ausführlic h erörter t worden 2). Übe r di e un s bishe r 
bekannten größte n Tiefe n de r Becke n wir d di e Quellenkart e i:5Mill . Auskunf t geben . 
Im einzelne n möge n folgend e Bemerkunge n a m Platz e sein : 

Das a m beste n bekannt e Becke n is t zweifello s da s Spanisch e Becken ; wie groß di e Zahl de r 
für diese s Gebie t verwendete n Lotunge n ist , da s zeig t kla r di e Abb . 1 (Lotdichte) . Danebe n 
geht au s Abb . 4 hervor, da ß di e Zahl de r Gradfelde r ohn e Lotun g hie r seh r klei n ist . Selbst -
verständlich spiegel t sic h diese Tatsache auc h i n de r Isobathenführun g deutlic h wieder , und e s 

J) A . W e g e n e r , De r Bode n de s Atlantische n Ozeans . Gerl . Beitr . zu r Geophysik , 1927 , Bd . XVII , S . 31 1 ff. 
J) Ban d V I diese s Expeditionswerkes . 



Übersicht übe r di e Tiefenverhältniss e 2 9 

wurde nicht , vo n de r übliche n Generalisierun g abgesehen , de r Sti l de r Isobathenführun g etw a 
dem anderer Becken angeglichen . Da s Spanisch e Becken zeig t nämlich eine auffallende Unter -
gliederung i n Rücke n un d Becken , wi e si e un s sons t —  vo m Südantillen-Mee r abgesehen , 
das meh r pazifisch e Züg e zeig t —  nirgends s o i n Erscheinun g tritt . Ma n ha t fas t de n Ein -
druck, al s ob sich di e Struktu r de r Spanische n Halbinse l i n de n benachbarte n Meeresgebiete n 
fortsetzt. E s erheb t sic h di e Frage , o b diese stark e Untergliederun g wirklic h charakteristisc h 
für da s Spanisch e Becke n allei n is t ode r o b si e ei n Gradmesse r fü r de n Stan d de r Kenntni s 
vom Relie f de s Meeresboden s überhaup t ist , un d ma n be i zunehmende r Intensivierun g de r 
Lotungen auc h i n andere n Becke n ähnlich e Erscheinunge n wir d erwarte n dürfen . Gan z all -
gemein kan n ma n jedenfall s feststellen , da ß auc h i n de n tiefe n Teile n de r Becke n mi t zu -
nehmender Lotdicht e un d abnehmende r Zah l de r unbekannte n Gradfehle r de r Verlau f de r 
Isobathen unruhiger , ihr e Drängun g stärke r wird . 

e) Di e Tiefseegräbe n 
Der Atlantisch e Ozea n besitz t zwe i typisch e Tiefseegräben,  de n Port o Rico - un d de n Süd -

sandwich-Graben. Bereit s 187 3 fand »Challenger « im Porto Rico-Graben , von desse n Existen z 
man damal s nicht s wußte , di e seh r groß e Tief e vo n 708 7 m, un d wenig e Jahr e danac h (1882 ) 
das amerikanische Schif f »Blake « 8341 m. De r amerikanische Kreuze r »Dolphin « erzielt e 190 2 
sogar a n zwe i Stelle n Lotunge n übe r 800 0 m, vo n dene n di e größere , 852 5 m (< p = i y / j N ; 
X = 673/4 » W), di e größt e bishe r bekannt e Tief e de s Atlantische n Ozean s überhaup t wäre , 
wenn si e sich bestätigen sollte ; man ha t si e lange Zei t fü r fraglic h gehalte n *) , weil eine Grund-
probe mi t ih r nicht erziel t worde n ist 2). Durc h neuer e Lotungen , u . a. des Kreuzers »Emden « 
1930 (820 3 m) ha t di e »Dolphin «-Zahl von 8525 m wiede r a n Wahrscheinlichkeit gewonnen , is t 
aber in unserer Kart e noc h al s fraglich gekennzeichnet . Ei n — • anscheinend amerikanische s — 
Echolotprofil 3 ) suchte von Norde n kommen d etw a au f de m Meridian 673/4 , also de r Läng e de r 
»Dolphin«-Lotung von 8525 m, die größte Tiefe de s Porto Rico-Grabens zu erreichen, fand abe r 
als größte nu r 795 5 m, und verläuf t au f ig 1^0 N  nach Westen , als o etwa i n de r mutmaßliche n 
Längsachse diese s Grabens. O b und wi e wei t sic h diese r Tiefseegraben übe r de n 62 ° W 4) nach 
Osten fortsetzt , darübe r kan n einstweile n mangel s genügende r Beobachtunge n nicht s aus -
gesagt werden; denn di e bei etwa 6o ° W liegende Tiefe von 603 5 m stammt vo n de r alten Brig g 
»Dolphin« au s de m Jahr e 185 2 und is t bestimm t z u groß . 

Daß jedoch , analo g de n vo m Pazifischen Ozea n he r bekannte n Tiefseegräben, be i de r Ähn -
lichkeit de r Lag e und Anordnun g de r Südantille n ei n Vergleich z u de n (mittelamerikanischen ) 
Antillen, kur z »Nordantillen « mi t de m Vorhandensei n eine s solche n Tiefseegraben s i m Süd -
atlantischen Ozea n z u rechne n ist , wurd e bereit s 190 9 vo n Eduar d Sueß5 ) ausgesprochen , 
eine Vermutung , di e durc h »Meteor « 192 6 un d »Discover y II« 193 1 bestätigt wurde 6). Al s 
die größt e bishe r hie r gefunden e Tief e is t di e »Meteo r «-Tiefe mi t 826 4 m (reduzierte r Echo -
abstand) anzusprechen , ein e Zahl , de r di e »Discovery«-Tief e mi t 810 2 m nu r weni g nach -
steht. E s ha t indesse n de n Anschei n un d is t au f unsere r Kart e auc h s o gezeichne t worden , 
als o b de r Südsandwich-Grabe n schmale r al s sei n nördliche s Gegenstück , dafü r abe r etwa s 
länger ist . Ein e ander e Eigentümlichkei t is t di e östlic h de s Sandwich-Graben s beobachtet e 

T) O . K r ü m m e l , Handbuc h de r Ozeanographie . 2 . Aufl . Stuttgar t 1907 . Bd . I , S . 120 . 
*) O b mi t de r Hanflein e ode r Lotdrah t gelote t wurde , lie ß sic h nich t ermitteln . 
3) G . W. L i t t l e h a l e s , Th e Configuratio n o f th e oceani c basins . Congr . Intern , d e oceanografia . Sevill a 1921 . 

Tomo I . S . 1970 . Madri d 1929 . 
4) Be i etw a 6 2 °W verzeichne t de r de n Bearbeiter n währen d de s Abschlusse s de s Manuskripte s vorgelegt e Probe -

andruck de s Blatte s A I de r Monaco-Karte , 3 . Ausgabe, ein e Tief e vo n etw a 6900m ! 
5) Eduar d S u e ß , Da s Antlit z de r Erde . Wie n un d Leipzi g 1909 , Bd . I I I , 2 , S . 552—560 . 
6) Vgl . Th . S t o c k s , Di e »Meteor«-(Südsandwich-)Tiefe . Ztschr . d . Ges . f. Erdkde , Berli n 1931 . S . 29gff . 
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Abb. I I . Hypothetisch e Isobathendarstellun g de r Gebiet e i n de r Näh e de r Romanche-Rinne . 
Entworfen 193 4 v o n G - Wüs t un d Th . Stock s 

Die Tiefe n vo n wenige r al s 4000 m  sin d schraffier t 

Bu Kabeldampfe r »Buccaneer « 
Ch Forschungsschif f »Challenger « 
Di Forschungsschif f »Discovery « 
Do U . S . Brigg »Dolphin « 
Ga Forschungsschif f »Gauß « 
G Korvett e »Gazelle « 

A b k ü r z u n g e n d e r S c h i f f s n a m e n : 
J P Kabeldampfe r »Joh n Pender « 
Mt Vermessungsschif f »Meteor « 
Ro Segelschif f »L a Romanche « 
Sc Expeditionsschif f »Scotia « 
Se Kabeldampfe r »Seine « 
St Kabeldampfe r »Stephan « 

Vorhöhe (»Meteor « 185 5 m i n etw a 9 = 55° S; A  = 22° W; »Discover y II« 295 7 m in etwa 
9 =  54 1/*0 S; A  =23I/2°W). Fü r das Vorhandensei n eine s analoge n Gebilde s bei m Port o 
Rico-Graben fehle n un s zwa r zuverlässig e Lotangaben , doc h habe n di e daraufhi n deutende n 
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bisher (z . B. bei Groll ) al s fraglich bezeichnete n Zahle n a n Wahrscheinlichkei t gewonnen , was 
auf de r vorliegenden Kart e auch durch di e Annahme eine r Porto Rico-Schwelle angedeutet ist . 

Noch ein drittes Gebild e bedarf hie r der Erwähnung, die Romanche-Tiefe und die Romanche-
Rinne. Zwa r fehlt hie r im Vergleich mit anderen Tiefseegräbe n ei n Moment, nämlich di e läng-
liche Gestalt und die Parallelität mit einer Inselguirlande, doch unterscheidet sich die Romanche-
Rinne un d -Tiefe wiede r wesentlic h von den üblichen Depressione n de r Tiefseebecken, s o daß 
eine Erörterun g gerad e hie r a m Platz e z u sei n scheint . 

Im Jahre 1882 fand das französische Schif f »L a Romanche « unter dem Äquator in etwa 17° W 
die an dieser Stelle nicht zu erwartende Tiefe von 7370 m, und das deutsche Südpolarforschungs -
schiff »Gauß « konnt e be i eine r Nachprüfun g mi t eine r Lotun g vo n 723 0 m au f de r Ausreis e 
zum Südpolargebie t di e Angabe de r »Romanche « bestätigen . I n nur wenigen Seemeile n Ent -
fernung wurde n von »Gauß« und anderen Schiffe n indesse n wesentlich geringere Tiefen gelotet ; 
es erhob sich die Frage, ob dem Atlantischen Rücken hie r so gewaltige Tiefen benachbar t sin d 
oder ob er hier ein e Unterbrechun g besitzt . Ohn e auf die Geschichte diese r wechselvolle n An-
schauungen J ) noch einmal näher einzugehen, sei nur kurz zusammengefaßt, da ß der Atlantische 
Rücken hier am Äquator, also in den Gebieten, wo er zweimal die Richtung seine r Erstreckun g 
wechselt un d a n Breit e gleichzeiti g außerordentlic h abnimmt , ein e Einsattelun g vo n etw a 
4500 bis 4800 m besitzt , di e für de n hydrographische n Aufba u de r Ostmuld e ein e groß e Be-
deutung hat . I n Abb . 11 wir d versucht , unte r Zugrundelegun g diese r Tatsach e fü r diese s 
morphologisch-tektonisch seh r interessante Gebie t unter Verwendung alle r erreichbaren Lotun -
gen ein e de n hydrographische n Forderunge n gerech t werdend e Darstellun g de s Isobathen -
verlaufs z u finden . 

Ein Blic k au f obige s Kärtche n lehrt , da ß unser e Isobathenkonstruktio n be i weite m nich t 
ausreichend durc h Lotunge n gestütz t ist ; si e mu ß dahe r hypothetisc h bleiben . 

J) E . v . D r y g a l s k i, Zu m Kontinent de s eisige n Südens . Berli n 1904 . —  Derselbe , Ozea n und Antarktis (Gauß -
Werk, Bd . 7). Berli n 1926 . — G . B ö h n e c k e, Di e Bodenwasser-Temperaturen be i der Romanche-Rinne . Ztschr . d . 
Ges. f . Erdkde . Berli n 1927 . S . 30off. —  G . W ü s t, Bd . VI diese s Expeditionswerkes , S . 39ff . 



IV. Zusammenfassun g 
i. Di e vorliegende neue flächentreue Übersichtskart e de r Tiefenverhältnisse de s Atlantischen 

Ozeans ist in erster Linie dazu bestimmt, für di e ozeanographische und geologische Bearbeitun g 
des Material s de r »Meteo r «-Expedition al s morphologische Grundlag e zu dienen. Si e versucht, 
unter Berücksichtigun g alle s erreichbare n Lotmaterial s ein e Darstellung de s Bodenrelief s z u 
geben, di e unte r Abschätzun g de r verschiedene n Wahrscheinlichkeitsgrad e de r Isobathen -
Konstruktion bei m heutige n Stan d de r Forschun g al s di e wahrscheinlichst e angesehe n wird . 
Bei alle r angewandte n Vorsich t un d trot z Berücksichtigun g ozeanographische r un d morpho -
logischer Gesichtspunkt e mu ß dies e Darstellun g naturgemä ß i n manche n Teile n noc h hypo -
thetisch bleiben ; si e kann , abgesehe n vo n de n Großformen , da s wahr e Relie f de s Tiefsee -
bodens, wi e e s i n de n Echolotprofile n erscheint , nu r andeuten . 

2. Di e statistisch e Bearbeitun g de s Lotmaterial s gib t eine n Überblic k übe r de n heutige n 
Stand de r Erforschun g de s Relief s de s Meeresboden s un d durc h Vergleic h mi t eine r ent -
sprechenden Bearbeitun g älteren Material s ein e Vorstellung vo n de n i n de n letzte n 2 3 Jahre n 
erzielten Fortschritten . Di e kartographisch e Darstellun g de r unbelotete n Eingradfelde r läß t 
die ausgedehnte n Gebiet e kla r hervortreten , i n dene n di e weitere Erforschung de r Tiefse e vor -
nehmlich einzusetze n hat . 

3. De r atlantisch e Tiefseebode n weis t ein e ausgesprochen e Becken-Schwellen-Struktu r auf ; 
gegenüber de m erste n Versuc h eine s de r Bearbeite r is t de r Verlau f de r zu m Tei l bestätigten , 
zum Tei l ne u festgelegte n Querschwelle n verfeinert , s o da ß au f diese r Grundlag e ein e etwa s 
erweiterte Gliederun g de s atlantische n Tiefseeboden s gegebe n werde n kann . 

4. De r Verlau f de s zentrale n Gebirgswalle s de s Atlantischen Rückens , sein e Vorhöhe n un d 
seine Gipfelflu r werde n i m einzelne n genaue r festgelegt . Di e morphologisch e un d ozeano -
graphische Bedeutun g de r Querschwelle n wir d gewürdigt . 

5. Di e Tiefseebecke n sin d nicht , wi e bishe r angenommen , durc h gewalti g ausgedehnt e 
Ebenheiten gekennzeichnet ; si e weise n selbs t i n de n zentrale n Depressione n i n de r Rege l 
eine merklich e Bodenunruh e auf . Di e Tiefen vo n mehr al s 600 0 m nehme n nich t di e großen 
Flächen ein , di e ma n ihne n au f de n bisherige n Darstellunge n einräumte . 

6. Da s übe r di e beide n Tiefseegräbe n un d dies e Romanche-Rinn e vorliegend e Lotmateria l 
wird diskutiert . 
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Abb. i . Di e morphologische n Profil e (Echolot-Profile ) de s »Meteor « durc h de n Siidatlantische n Ozean , 
auf de n 30 . Gra d Westl . Läng e ausgerichtet . Überhöhun g 1:10 0 

Vgl. di e Lageskizz e Abb . 1 , S . 3 
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1. nach de n bis zur»Mereor«-Expedirion vorliegende n DrahMorunge n 
Süd-Georgien Meeres  ober Flä ch e Bouver-Inse l S-SheHand-l. Rhine-Bank 
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2.nach de n Echolotunge n des »Meteor « 
Süd-Georgien Meeresoberfläche  BouveHnse l „ 
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Profil de s Meeresboden s zwische n de n Südshetland-Insel n un d de r Bouvet-Inse l i n alte r 
und neue r Auffassung . Überhöhun g ca . i  :  200. Unreduziert e Echolotunge n 

Die Gegenüberstellun g zeig t eindringlic h de n gewaltige n Fortschritt , de r i n de r Erforschun g de r Meerestiefe n durc h di e 
umwälzende Einführun g de s Echolotes erziel t worden ist . (Au s dem »Meteor«-Zimme r i m Museum fü r Meereskunde , Berlin ) 

Abb. 3 . Blockdiagram m de s Südatlantische n Ozean s i n loofache r Überhöhun g 
auf Grun d de r Echolotprofil e de s »Meteor « 

Die Anordnung de r ausgesägte n Echolotprofil e nac h ihre r räumliche n Lag e zwische n de n Kontinenten Südamerik a un d Afrik a 
gibt ei n anschauliche s Bil d übe r di e Ausdehnun g de s Südatlantischen , de s Walfisch-Rückens , de r Schwelle n un d Becken . 

(Photographie nac h eine m Model l im  »Meteor«-Zimme r de s Museum s fü r Meereskunde , Berlin ) 




