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Transgression und Umlagerung im Gebiet d e s Helgoland-Riffs 

FRIEDRICH WUNDERLICH *) 

Transgression, redeposition, core cuttings, abraison, bar, Pleistocene 
North Sea (Helgoland-Riff Area). 

K u r z f a s s u n g : Im Gebiet des Helgoland-Riffs (pleistozänes Reliktmaterial) wurden 
Längs- und Querprofile mit Sedimentechograph und Side-Scan gefahren. Die Profile wurden ab
gegriffen, abgebohrt und abgedredgt. 

Einer meist nur geringmächtigen rezenten Deckschicht sind mit einer häufig scharf ausgepräg
ten Erosionsdiskordanz subrezente und fossile Sedimente untergelagert. Es wurden marine Fazies, 
Watten- und Brackwasserfazies sowie Torfe, Schmelzwassersande und Pleistozän (Geschiebemate
rial) angetroffen. 

Das Untersuchungsgebiet unterliegt z. Z. noch der Erosion. Bei Sturm wird stark umgelagert, 
grober Sand ist in vielen Fällen wohl als „residual concentration" anzusehen. Aber auch Schlick
lagen von mehr als 10 cm Mächtigkeit werden rezent in die Oberflächenschichten eingeschaltet. 

[ T r a n s g r e s s i o n a n d R e d e p o s i t i o n in t h e H e l g o l a n d - R i f f A r e a ] 

A b s t r a c t : In the Helgoland-Riff area (Pleistocene relict material), profiles were investi
gated by sediment echo sounder and side-scan sonar. Samples were taken on the profile lines by 
grab sampler, dredges and vibro-coring. 

A usually thin cover of recent deposits overlies subrecent and fossil sediments with an often 
sharp, erosion discontinuity plane. Sediments o f marine facies, tidal flat and brackish facies, as 
well as peat, Pleistocene melt water sand and morainic material were found. 

At present, the investigated area is still being eroded. Sediment transport takes place under 
storm conditions, and coarse sand has to be looked upon in many cases as lag deposit. But mud 
layers more than 10 cm thick also occur intercalated in the recent surface layers. 

1 . Einführung 

D a s H e l g o l a n d - R i f f gehör t zu einer durch pleis tozäne Ablagerungen ents tandenen 
Unt ie fenzone , die sich nach N N W über das Sy l t -Außen r i f f und die T u r b o - B a n k bis zum 
Kle inen Fischer-Rif f , e twa 8 0 sm westlich des Limf jords , erstreckt ( A b b . 1 ) . 

Berei ts im E e m wurde dieses Gebiet e i n m a l v o m Meer zurückerober t , da w ä h r e n d der 
letzten Vere isung die skandinavischen Gle tscher dieses Geb ie t nicht mehr erreichten. Fos 
sile und rezente Transgress ionen haben demnach zu seiner Ges t a l t ung ebenso beiget ragen 
wie subaerische dynamische V o r g ä n g e w ä h r e n d der Weichselvereisung. D i e le tz te T r a n s 
gression fiel in eine Zei t sehr raschen Meeresspiegelanst ieges (BEHRE & MENKE 1 9 6 9 ; SIN-
DOWSKI & STREIF 1 9 7 4 ; KOLP 1 9 7 6 ; MENKE 1 9 7 6 ; STREIF 1 9 7 8 ) . D a s bedeutet, d a ß der 
Überf lu tungsvorgang bereits e twa 7 5 0 0 v .h . abgeschlossen w a r , wenn auch nicht auszu
schließen ist, d aß einige U n t i e f e n noch etwas l änge r exponier t waren . 

*) Anschrift des Verfassers: Dr . F . W u n d e r l i c h , Institut für Meeresgeologie und Meeres
biologie „Senckenberg", Schleusenstraße 39 A, D - 2 9 4 0 Wilhelmshaven. 
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2. Fragestellung, Arbeitstechniken 

I n den J a h r e n 1 9 7 7 und 1 9 7 8 w u r d e das Geb ie t des He lgo land-Ri f f s auf den T r a n s -
gress ionskontakt h in untersucht. F e r n e r sollte F r a g e n der Aufarbe i tung und Ver te i lung 
der Sedimente nachgegangen werden ( W U N D E R L I C H 1 9 7 9 ) . 

H ie rbe i wurde fo lgendermaßen vorgegangen : zunächst wurden m i t dem Sed iment 
echograph E L A C L A Z 7 1 C A 9 0 8 L ä n g s - und Querprof i le gefahren, synchron dazu e r 
fo lg te die flächenhafte Aufnahme m i t S ide -Scan . A n h a n d der Aufzeichnungen wurden 
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Abb. 1: Lage des Helgoland-Riffs. 
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dann die S ta t ionspunk te bes t immt. Z u m E i n s a t z kamen der V i b r o h a m m e r nach KÖGLER 
(KÖGLER et al . 1 9 7 2 ) sowie an gleicher Pos i t i on der Kas tengre i fe r nach REINECK (REIN
ECK 1 9 6 3 ) . D e r Kas tengre i fe r wurde v o r a l l em deshalb gleichzeit ig eingesetzt, um ein 
besseres B i l d der oberflächennahen St rukturen zu erhal ten, die b e i m V i b r o h a m m e r erfah
rungsgemäß meist in Mitleidenschaft gezogen werden . Ebenso ist dadurch mehr M a t e r i a l 
für Sed imentana lysen vo rhanden . 

Abschni t tweise wurden die Profile mi t der Ha r tg runddredge abgesammelt , die V e r 
teilung und Zonie rung v o n Schill , S te inen und oberf lächennaher F a u n a ließ sich dami t 
brauchbar kar t ie ren . 

3 . A u s w e r t u n g 

Die Auswer tung der P roben anhand von Gefüge , K o r n g r ö ß e n , M i k r o - und M a k r o -
fauna sowie groben Bes tandte i len ist noch nicht abgeschlossen, auch sind die Prof i le noch 
nicht vol ls tändig abgebohr t . E r s t e Ergebnisse zeigen das folgende B i l d . 

M o r p h o l o g i e , I n n e n - G r o ß g e f ü g e , S e d i m e n t d e c k e , A u f a r 
b e i t u n g : Berei ts die Echographenaufnahmen l ießen sehr oft einen mit der rezenten, 
unausgeglichenen Oberf lächenmorphologie in k e i n e m Zusammenhang stehenden Innenauf 
bau erkennen. In verschiedene Richtungen e infa l lende Schrägschichten, wannenar t ig aus
gefüllte Senken und Schichten unterschiedlicher Schal l impedanz l ießen eine uneinheit l iche 
Zusammensetzung erkennen. A m Wes t rand des He lgo land-Ri f f s wurde eine kl i f far t ige 
und später offensichtlich aufgefüll te S t ruk tu r angetroffen ( A b b . 2 ) . Eros ion findet an der 
W-Se i t e heute offenbar auch in tieferen Bere ichen s ta t t : ä l te re , hor izonta l abgelager te 
Schichten streichen gegen den H a n g hin aus. 

Abb. 2: An der W-Seitc des Helgoland-Riffs wurde innerhalb eines aufgefüllten Kliffs (Pfeil) 
Brackwasserfauna gefunden. 
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D i e rezente Sedimentdecke ist i. a. recht ger ingmächtig, meist wenig mehr als 5 0 c m . 
Gelegent l ich werden auch aufgefül l te K o l k e gefunden. Nach E zu stehen aufgearbei te te 
K i e s e und B l ö c k e d i rek t an ( D E C C A r . 2 1 . 3 2 / p . 7 0 . 2 8 ) . D i e Sedimentoberf läche zeigt ke ine 
einheit l iche Zusammensetzung. Z w a r herrschen in der Regel gröbere , hel le Sande v o r , 
doch wird auch Schlick angetroffen ( D E C C A r . l l . 9 6 / p . 7 7 . 6 0 , dunkle , schlickige Sed imen te 
über gut sor t ier tem Kies ) . W e n n natür l ich auch mi t ä l terem, freigelegten Sediment gerech
net werden muß , so sind doch im rezenten Schichtverband eingeschaltete Schlicklagen v o n 
m e h r als 10 c m Mächt igke i t zu finden. Spä te r freigelegt , geben sie durch ihre K o m p a k t i o n 
gewissen Schutz gegen Erosion ( A b b . 3 ) . 
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Abb. 3: Kern mit rezentem, mit Gängen durchsetztem Schlick (0—6 cm), marinem Sand mit Schill 
und Schlickgeröllen/Schlickflasern (—6 bis —27 cm) und schlickig-bindigem Sediment mit sandigen 

Nestern (—27 bis — 7 0 cm). 

Meis t ist das Sediment dicht mi t Herzseeigeln , Scheidenmuscheln und vor a l lem a m 
W - R a n d mi t Islandmuscheln besiedelt . Doch zeigen gut erhal tene Schrägschichtungen, 
laminier te S a n d e und Fluchtspuren des Herzseeigels ( W U N D E R L I C H 1 9 7 9 ) s tarke U m l a g e -
rungen an. Bei Wassert iefen zwischen — 2 5 und — 3 0 m ist das v o r a l l e m auf Seegang bei 
S t u r m aus westlichen Sektoren zurückzuführen. 

S tü rme aus östlichen Sek to ren können nicht so s tark auf den U n t e r g r u n d e inwirken , 
der fetch ist hier erheblich geringer , die Wasser t iefen nehmen nach E zu ab . D a m i t ist w o h l 
auch der T r a n s p o r t von klastischem M a t e r i a l aus dem H e l g o l a n d - R i f f nach W nur ger ing. 
K o n t r o l l k e r n e aus der schlickigen S e n k e westlich des Hanges zeigten lediglich große Ä h n 
l ichkei t mi t den Schlickgebieten südlich H e l g o l a n d hinsichtlich F a u n a , Verwühlung und 
K o r n g r ö ß e . 

D e r T r a n s p o r t klastischer K o m p o n e n t e n innerha lb des He lgo land-Ri f f s scheint nicht 
a l lzu groß zu sein, wie vor a l lem die Gefügebi lder und K o r n g r ö ß e n in den Kas tengre i fe r 
p roben zeigen. Auch die oben e r w ä h n t e n bis zu 2 0 c m (!) mächtigen Schlicklagen inne rha lb 
der rezenten Res idualsande können als I nd ika to r hierfür gel ten: die Mik ro fauna e rgab 
ein heutzeitl iches Spek t rum. Anerod ie r t e , ä l tere Schlicke scheiden also h ier aus. 

D a s wirft die F r a g e auf, i nwiewe i t Schlick resuspendiert und wieder abgelagert w e r 
den kann. Fa l l s es sich nicht um M a t e r i a l handel t , welches bei Sturmfluten aus dem G e 
b ie t der nordfriesischen Westküs te k o m m t ( G A D O W & R E I N E C K 1 9 6 9 ) , m u ß es im Bere ich 
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des He lgo land-Ri f f s in Suspension geraten sein. Mögl ich wäre auch die Befrachtung mi t 
aufgearbei te tem Schlick von der W - K a n t e des Ri f f s , die z. Z . j a noch unter Eros ion steht 
und vo r al lem bei S t u r m aus westlichen Sek toren Mate r ia lver lus te erleidet , wäh rend sie 
bei östlichen W i n d e n möglicherweise e twas als Sed iment fa l l e gelten kann . A u f jeden F a l l 
müssen lokal beträcht l iche Geha l t e an Tonmine ra l i en im Wasser en tha l ten sein, die auch 
rasch wieder abgelager t werden können (MCCAVE 1 9 7 1 ) . H ie rbe i ist sicher auch das un
ruhige, morphologische R e l i e f von Bedeutung. 

Abb. 4 : Kern aus dem Kliff am W-Hang des Helgoland-Riffs (siehe: Abb. 2) . Unterhalb einer 
60 cm mächtigen, rezenten Deckschicht wird eine brackische Wechselschichtung angetroffen. 

K o n t a k t z o n e r e z e n t / f o s s i l ; ä l t e r e S e d i m e n t e . D i e G r e n z l i n i e 
rezent/subrezent/fossi l ist im al lgemeinen als scharf ausgebildete Eros ionsd iskordanz mi t 
e inem Bas i skonglomera t versehen ( A b b . 3, Abb . 4 , A b b . 5 ) . D i e F a u n a dringt dabei nur 
selten in die äl teren, unter lagernden Schichten ein. Auch dies ist ein H inwe i s auf die ins
gesamt noch erosive S i tua t ion des He lgo l and -R i f f s . Vergle ichbar ist die Si tua t ion vo r S y l t , 
w o j a ebenfalls meis t dicht un te rha lb der rezenten Sedimentdecke ä l tere Schichten an
stehen. 
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Abb. 5: Ausschnitt aus einem Kern. Unter dem Basiskonglomerat schräg einfallende, nichtmarine 
Wechselschichten aus grauweißem Sand und Torfgrus. Scharfe Erosionsdiskordanz. 

(Nach WUNDERLICH 1979). 

Schwier iger sind Loka l i t ä t en zu deuten, w o sich mar in /mar in verzahnt , wobe i die 
unteren Schichten auch subrezent oder fossil sein können . Auf Pos . D E C C A r . 2 2 . 9 2 / p . 7 8 . 7 8 
wurde unter einer 65 cm mächt igen, einheitlich sandig-marinen Deckschicht mi t einer 
scharfen G r e n z e feinerer S a n d angetroffen, der von Seeigeln ve rwüh l t war , abe r nicht 
rezent ents tanden zu sein schien. M i t weiteren scharfen Grenz l in ien fanden sich darunter 
laminier te S a n d e , Wechsellagen von Sand und T o n und b io turba te Gefüge, wahrschein
lich durch Po lyd iae ten erzeugt. 

Wenn auch die Überf lutung des Gebietes zwischen 9 0 0 0 und 7 5 0 0 v.h. geologisch ge
sehen recht rasch erfolgte, w a r bei dem unausgeglichenen R e l i e f zwischenzeitl ich die Aus
bildung von W a t t e n möglich. A u f Pos . D E C C A r . 8 . 18 /p . 7 3 . 7 8 lagen unter einer e twa 
4 2 cm mächt igen Deckschicht von braunen S a n d e n mit Steinchen (Kies ) und Schil l nach 
einem kurzen Übe rgang (Aufarbe i tungszone) graue Sande mit Cerastoderma edule, also 
einer W a t t f o r m . Dagegen wurden au f Pos. D E C C A r . 1 8 . 5 4 / p . 6 7 . 9 2 keine scharfen G r e n 
zen innerha lb eines Kernes angetroffen. U n t e r h a l b 25 cm verwühl tem, schlickigem Sedi 
ment fanden sich bis — 1 7 0 c m schlickige Fe insande mit viel Schi l l und Bruchschill , s tark 
b io turbat und in den t ieferen Te i l en ebenfalls mi t K lappen von Cerastoderma edule. 
Faunistisch gesehen also ebenfal ls W a t t . W e n n m a n auch nicht die Mögl ichkei t ausschlie
ßen kann, daß äl tere Sedimente in Sediment fa l len zusammengespült wurden, ist dennoch 
das ehemalige V o r k o m m e n von W a t t e n augenfäl l ig . 

Noch aufschlußreicher ist Pos . D E C C A r . l 7 . 7 2 / p . 6 6 . 1 2 ( A b b . 2 , A b b . 4 ) . H i e r wurde 
das oben e rwähn te Kl i f f angebohr t . A u f den Transgress ionskontak t , der bei — 6 0 c m lag, 
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fo lgten sandig/tonige, teils stark v e r w ü h l t e Wechselschichten mit Jadammina polystoma, 
Elphidium gunteri und Rotaria beccarii, also eine ausgeprägte Brackwasser fauna (für die 
Bes t immung der M i k r o f a u n a bin ich D r . G . R I C H T E R ZU D a n k verpfl ichtet) . Natür l ich 
m u ß auch damit gerechnet werden, d a ß eemzeitliche Ablagerungen angetroffen werden. 
Wahrscheinlicher abe r ist diese Brackwasser fauna dem holozänen Meeresspiegelanst ieg zu
zuordnen . Erosion durch westliche S t ü r m e kann seither beträchtl iche Schichtverluste an 
der W - K a n t e hervorgerufen haben. 

T o r f wurde ebenfal ls im U n t e r g r u n d anstehend angetroffen ( D E C C A r . l 9 . 2 6 / p . 7 4 . 4 4 ) . 
Häuf ig findet man auch schwarzen T o r f g r u s in dicken Lagen als Wechselschichtung mit 
grauen, nichtmarinen Sanden (Abb . 5 ) , Bernstein liegt darin ebenfal ls vo r . D i e V e r m o o 
rung während des E e m oder H o l o z ä n scheint also recht ausgeprägt gewesen zu sein. 
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