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G E R D SOMMERHOFF * ) 

K u r z f a s s u n g : Auf der Grundlage von Tiefenkarten, Lotprofilen und Sedimentecho
grammen werden Topographie und Morphologie Südwest- und südostgrönländischer Schelfrinnen 
erfaßt und in ihrer Genese gedeutet. Danach stellen die Schelfrinnen glazial überformte Täler prä
glazialer Anlage mit geringer mariner Umgestaltung dar. 

Mündungsschwelle, Moränenumrahmung und ein in Becken und Schwellen gegliedertes Längs
profil weisen die Rinnen als glazial übertiefte Tröge und Gletscherbecken mit Übertiefungsbeträ-
gen von durchschnittlich 275 m aus. Ihre fluviale Anlage fällt in eine Zeit, als die herausgehobe
nen Kontincntalränder intensiver Abtragung ausgesetzt waren. Die postglaziale marine Sedimen
tation in den Schelfrinnen ist gering, bedingt durch minimale terrigene Sedimentzufuhr und hohe 
Fließgeschwindigkeiten des Ost- und Westgrönlandstromes. 

[Submarine Glacia l Troughs off South-Greenland] 

A b s t r a c t : Based on detailed bathymetric maps, depth profiles and 3,5-kHz-echograms 
the physiography and morphology of the shelf valleys off southwest- and southeast-Greenland are 
analysed. The submarine valleys are ice formed troughs with an average overdeepening of 275 m. 
The fluvial incision of the shelf val leys took place during a time of uplifted continental margins 
causing a period of erosion. The postglacial marine sedimentation is thin due to minimal terri-
genious sediment supply and high velocities of the East- and Westgreenland currents. 

Einleitung 

Die Schelfflächen des Südwest- u n d südostgrönländischen Kon t inen ta l r andes sind 
durch eine V i e l z a h l g l a z i a l geformter R innen tief zerschnit ten. Diese s t a rke Zer ta lung 
ze ig t sich besonders e indrucksvol l in e inem küs t enpa ra l l e l en Längsprof i l über den S E -
Grönlandschelf ( A b b . 1 ) . In dem Profi l s ind die Schelfr innen bis über 600 m Meerestiefe 
in d ie durchschnittlich 200 m tiefe Schelffläche eingeschnit ten. Die Schelffläche ist durch die 
Schelfrinnen in e inze lne P la t t en geg l i ede r t und insbesondere im nördl ichen Profilbereich 
s t a r k aufgelöst. 

Diese submarinen R innen w e r d e n im folgenden a ls f luv ia l erodier te , i m Meer er t run
kene u n d g laz ia l über fo rmte T ä l e r mi t ger inger m a r i n e r U m g e s t a l t u n g gedeutet . Sie sind 
durch subaerische, s u b g l a z i a l e u n d submar ine Formungsprozesse gep räg t . H i e r a u s ergibt 
sich d ie Gliederung meiner Aus füh rungen in drei Abschni t te . Der erste Tei l befaßt sich 
mi t der g laz ia len Ges ta l tung u n d Über t ie fung der Schelf r innen; im zwe i t en Teil w i r d 
ih re p r ä g l a z i a l e f l u v i a l e A n l a g e d i sku t i e r t , w ä h r e n d im dr i t t en und le tz ten Abschnitt d ie 
spä t - und pos tg laz ia l e m a r i n e Ü b e r f o r m u n g skizzier t w i r d . 

1. Glaziale Gestaltung und Übertiefung der Schelfrinnen 

D i e Schelfgebiete v o r S W - u n d SE-Grön l and gehören zu den g l a z i a l gepräg ten Schel
fen (RVACHEV 1 9 6 4 ; HOLTEDAHL 1 9 7 0 ; HENDERSON 1 9 7 5 ; SOMMERHOFF 1975 a, b ) . N e 

ben den küs tennahen Rundhöckerf lächen des Strandflateschelfs und den E i s r andab lage run -

* ) Anschrift des Verfassers: Dr. G. S o m m e r h o f f , Institut für Geographie der Universität 
München, Luisenstraße 37, 8000 München 2. 



Abb. 1: Küstenparalleles Profil über die Schelf rinnen des SE-Grönlandschelfs (Grundlage: Echo
gramme von FS. „Meteor"-Fahrt 6/1966. Lage in Abb. 2). 



Submarine glazial übertiefte Täler vor Südgrönland 203 

Abb. 2: Tiefenkarte des südgrönländischen Kontinentalrandes mit Schelfrinnen (Grundlage: See-
und Vermessungskarten des Dänischen, Deutschen und Kanadischen Hydrographischen Dienstes). 

Merkator-Projektion. 
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gen der Sche l fbänke gehören d ie Schelfrinnen z u den auffa l lendsten Elementen des s u b 
mar inen g l a z i a l e n Formenschatzes . 

Topograph ie u n d B a t h y m e t r i e der Schelfr innen s ind in Abb . 2 in einer T i e f e n k a r t e 
des grönländischen K o n t i n e n t a l r a n d e s darges te l l t . D a n a c h läß t sich d a s R innensys tem des 
Schelfs in k ü s t e n p a r a l l e l e L ä n g s - u n d senkrecht b is quer dazu ve r l au fende Q u e r r i n n e n 
gl iedern. W ä h r e n d v o r S W - G r ö n l a n d die L ä n g s r i n n e n eine zusammenhängende , nur durch 
Schwellen g e g l i e d e r t e m a r g i n a l e Tiefenzone b i lden , ist auf dem SE-Grönlandschel f e in 
S y s t e m l a n g h i n z i e h e n d e r Längs r innen nicht en tw icke l t . Nur bei de r Gy lden löves - u n d 
A n g m a g s s a l i k - S e r m i l i k - R i n n e ist e ine deutl iche Längs r innen -En twick lung fes tzus te l len . 

Die Q u e r r i n n e n des SE-Grönlandschelfs l i e g e n in unmi t t e lba re r Ve r l änge rung de r 
Fjorde und streichen in gleicher Richtung. Sie s ind daher als deren untermeerische Fo r t 
setzung anzusehen . Die großen Quer r innen des SW-Grön landsche l f s stellen dagegen k e i n e 
Ve r l änge rungen de r Fjorde da r . S i e nehmen v i e l m e h r ihren A n f a n g auf dem Schelf, w o 
sie aus den L ä n g s r i n n e n he rvorgehen . Die F jo rde setzen sich nur auf dem Küstenschelf in 
steilen, t rog fö rmigen Einschnitten fort. Diese Küstenschelf -Rinnen m ü n d e n in die S a m m e l 
adern der L ä n g s r i n n e n . 

Feinrelief u n d Morpho log ie der Schelfrinnen so l len exemplar isch an einer ba thymet r i sch -
morphologischen D e t a i l k a r t e der S u k k e r t o p - R i n n e verdeut l icht w e r d e n (Abb. 3 ) . D ie T i e 
fenkar te mi t e ine r Ä q u i d i s t a n z v o n 20 m und 10 m Zwischenl inien i m Bereich der Schelf
b ä n k e basier t au f dänischen O r i g i n a l - V e r m e s s u n g s k a r t e n . G r u n d l a g e für die m o r p h o l o 
gische In te rp re t a t ion bi ldet e ine Fe in re l i e f ana lyse der engabs tänd igen ( 1 — 2 k m ) d ä n i 
schen Lotprofi le . 

Die S u k k e r t o p - R i n n e setzt sich aus einem L ä n g s - und Querr innen-Abschni t t z u s a m 
men. Die L ä n g s r i n n e bi ldet d ie Grenze zwischen d e m unruhigen Rundhöcker re l ie f des 
küs t enwär t i gen St randf la te -Schel fs und den g l a z i a l e n Akkumula t i ons fo rmen des A u ß e n 
schelfs, w ä h r e n d durch die Q u e r r i n n e zwei Schel fbänke, die F y l l a s - u n d die B a n a n - B a n k , 
vone inander ge t r enn t werden . D e r Rundhöckerschelf in 1 0 0 — 2 0 0 m Tiefe ist durch s te i l e 
T rog tä l e r tief zerschnit ten. 

Längs - u n d Quer r inne w e r d e n auf dem Außenschel f von einem langgestreckten, r i n n e n 
pa ra l l e l en M o r ä n e n r ü c k e n der Schelfbänke f l ank ie r t . Dieser Rücken , der die K a m m l i n i e 
der Schelfbänke b i lde t und u n m i t t e l b a r an die S u k k e r t o p - R i n n e g renz t , ist als s u b m a r i n e 
E is rand lage z u deuten (SOMMERHOFF 1975 a, b ) . A m Schelfrand geht er in die flache M ü n 
dungsschwelle de r S u k k e r t o p - R i n n e über, w o d u r c h diese m e e r w ä r t s ha lbkre i s fö rmig a b 
ger iegel t w i r d u n d mi t deut l ichem Gegengefä l le a m K o n t i n e n t a l h a n g mündet . Der V e r l a u f 
der E i s r a n d l a g e ze ig t , d aß das p le i s tozäne Schelfeis in den Schelfr innen a m we i t e s t en 
mee rwär t s vo rges toßen ist. In den Querr innen h a b e n somit die Aus laßgle tscher e ine r bis 
zu den L ä n g s r i n n e n reichenden z u s a m m e n h ä n g e n d e n Schelfvereisung gelegen. 

Die M i k r o b o d e n t o p o g r a p h i e de r Mündungsschwe l l e soll an e inem Echogramm-Bci -
spiel verdeut l ich t w e r d e n (Abb. 4 ) . In dem Profil s te ig t der R innenboden von 300 m T ie fe 
mi t sanftem Gegenge fä l l e von 4 °/oo bis auf 253 m a m Schelfrand a n , w o er mi t m a r k a n 
tem Gefä l l sknick i n den steilen K o n t i n e n t a l h a n g übergeht . Die Ents tehung dieser M ü n 
dungsschwellen de r Schelf r innen ist auf zwe i Ursachen zurückzuführen : Einmal ist sie be
d ing t durch ein Nachlassen der Gletschererosion a m Schelfrand, verursach t durch d a s A u f 
schwimmen des Schelfeises über d e m K o n t i n e n t a l h a n g , zum ande ren durch submar ine E i s 
r a n d a b l a g e r u n g e n . Serien n i ed r ige r ( 2 — 5 m ) , dicht gestaffelter W ä l l e können a l s K a l 
bungsmoränen gedeute t werden . S i e entstehen, w e n n beim K a l b u n g s v o r g a n g die s c h w i m 
mende Gle tscherzunge in Schwingungen gerä t u n d durch Bodenberührung die S e d i m e n t e 
w a l l a r t i g zusammens taucht . Auch ein im R h y t h m u s der Gezei ten a l tern ierendes Auf 
schwimmen u n d Auf las ten des Eises kann zu e i n e m Ausquetschen v o n Sedimenten a n de r 
Kalbungsfront führen. 
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Abb. 3: Bathymetrisch-morphologische Detailkarte der Sukkertop Rinne (Grundlage: Original-
Vermessungskarten des „Kongelige Danske Sökort Arkiv, Kopenhagen). Merkatorprojektion. 
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Abb. 4: Echogramm der Mündungsschwelle der Sukkertop-Rinne (aufgenommen vom „Kongelige 
Danske Sökort Arkiv, Kopenhagen. Lage in Abb. 3: Profil c). 

Abb. 5: Echogramm quer zur Sukkertop-Längsrinne (aufgenommen vom „Kongelige Danske 
Sökort Arkiv, Kopenhagen. Lage in Abb. 3: Profil a ) . 
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Die Längs r innen sind durch eine au f f a l l ende T a l a s y m m e t r i e m i t stei lerem E- u n d 
flacherem W - H a n g gekennzeichnet . D ie bereits i n der T ie fenkar te (Abb. 2) zu e r k e n 
nende A s y m m e t r i e w i r d an dem Profil a in A b b . 5 i l lus t r ier t . In d e m Echogramm fä l l t 
d ie westl iche F l a n k e der S u k k e r t o p - R i n n e mit durchschnitt l ich 2° v o n 215 auf 350 m Tie fe 
und geht hier in e ine 150 m hohe Ste i l s tufe von 8 — 9 ° über, an d ie sich in 500 m W a s s e r -
t iefe eine 1,9 k m bre i te Hangver f l achung anschl ießt , d ie zu e inem unteren 50 m hohen 
Flachhang we i t e r l e i t e t . Der E -Hang fä l l t mit e ine r 200 m hohen u n d 20° steilen S tu fe 
von der k ü s t e n w ä r t i g e n Rundhöckerf läche in 120 m auf 320 m Tie fe ab . H ie r w i r d der 
we i t e r e Abfa l l durch eine 60 m hohe A u f r a g u n g unterbrochen u n d setzt sich danach mi t 
5° Ne igung bis z u r Rinnensohle in 550 m Tiefe for t . D ie größte Tiefe dieses Profils l i eg t 
charakter is t i scherweise a m Fuß des östlichen S t e i l h a n g e s . 

Die T a l a s y m m e t r i e weis t auf unterschiedliche pet rographische Res is tenz der T a l h ä n g e 
h in und spricht für HOLTEDAHLS ( 1 9 7 0 ) Deu tung der Längsr innen a ls geologisch- tekto-
nische Grenz l in ie zwischen den p räkambr i schen Gneisen des Küstenschelfs und w e n i g e r 
resistenten jünge ren (mesozoischen) Sed imentges te inen des Außenschelfs . 

Die S u k k e r t o p - R i n n e ist durch bre i te und flache Schwellen in mehre re übertiefte T e i l 
becken gegl ieder t ( A b b . 3 ) . Einige dieser Becken s ind über 500 m tief. Als m a x i m a l e T ie fe 
w u r d e n 635 m a m Zusammenfluß von L ä n g s - u n d Quer r inne unmi t t e lba r a m Fuß des 
S te i lhangabfa l l e s des Rundhöckerschelfs gemessen. Diese Erscheinung k a n n ebenso bei der 
F iskenäs- , D a n a s - , R a v n s - und ande ren R innen beobachtet w e r d e n und ist a ls g l a z i a l e 
Übert iefung durch Konfluenz p le i s tozäner Gletscher zu deuten, w o r a u f bereits HOLTEDAHL 
( 1 9 7 0 ) h ingewiesen ha t . 

Mündungsschwel le , M o r ä n e n u m r a h m u n g und ein in Becken u n d Schwellen geg l i ede r 
tes Längsprofi l we i sen die S u k k e r t o p - R i n n e a ls g l a z i a l übertieftes Gletscherbecken aus . 

Schelfrand u n d Kon t inen t a lhang s ind vor den Schelfrinnen nicht a ls c a n y o n f ö r m i g e 
Einschnitte ausgeb i lde t , in denen sich d ie Schelf r innen meerwär t s fortsetzen, sondern s ind 
v i e lmehr durch de l t a fö rmige Sed imentkege l m e e r w ä r t s vorgebau t (Abb . 2 u. 3 ) . Dieser 
sed imentäre Sche l fvorbau bet rägt bei der S u k k e r t o p - R i n n e ca. 7 k m . Ähnl iche S e d i m e n t 
kege l sind vor fast a l l e n R innen ausgebi lde t . E ine A u s n a h m e machen nur die R a v n s - u n d 
F rede r ik shaabs -R inne . Der A n s a t z der S e d i m e n t k e g e l an den E i s r andab lage rungen w e i s t 
sie a ls g l a z i m a r i n e Ab lage rungen aus . Ih re M ä c h t i g k e i t deutet jedoch auf eine l ä n g e r e 
Ablage rungsze i t u n d d a m i t auf eine berei ts p r ä p l e i s t o z ä n e A n l a g e h in (vg l . K a p . 2 ) . 

Über die Ein t ie fungs- und Über t i e fungsbe t räge der Schelfrinnen g ib t Tab . 1 Auskunf t . 
Danach sind die R i n n e n zwischen 210 m (Napas so r s suaq -R inne ) u n d 845 m ( G y l d e n l ö v e s -
R i n n e ) in die Schelffläche eingearbei te t . A l s M i t t e l w e r t w u r d e für den SE-Grönlandschelf 
ein m a x i m a l e r Eint iefungsbet rag von 4 3 0 m u n d für den SW-Grönlandsche l f von 4 7 0 m 
errechnet. Die Mündungsschwe l l en sind zwischen 195 m (Hols te insborg-Rinne) und 4 7 0 m 
( A v a r q a t - R i n n e ) tief. V o r SE-Grön land l iegen s ie i m Mit te l 65 m tiefer a ls vor S W -
Grön land , w o sie e ine durchschnittliche Tiefe von 3 0 0 m erreichen. 

Die Über t ie fung k a n n nur g r ö ß e n o r d n u n g s m ä ß i g erfaßt w e r d e n . Ein b rauchbarer 
A n s a t z scheint m i r d i e Differenz zwischen m a x i m a l e r Rinnent iefe u n d m a x i m a l e r S c h w e l 
lent iefe zu sein. H i e r b e i hande l t es sich u m einen m a x i m a l e n Wer t , bei dem vorausgese tz t 
w i r d , daß die Mündungsschwe l l e im p r ä g l a z i a l e n U n t e r g r u n d ausgeb i lde t ist und nicht 
durch Sedimente , insbesondere durch E i s r a n d a b l a g e r u n g e n , s ta rk überhöht ist. Dieser A n 
sa t z kommt aber de r R e a l i t ä t sehr nahe , da j a auch bei den m a x i m a l e n Rinnen t ie fen 
even tue l l e eiszei t l iche u n d nacheiszeit l iche A b l a g e r u n g e n ebenso unberücksichtigt b le iben 
u n d sich im M i t t e l be ide W e r t e g r ö ß e n o r d n u n g s m ä ß i g aufheben. I m Mi t te l beläuft sich 
d ie Übert iefung auf 275 m. Die W e r t e der m a x i m a l e n Über t ie fungen streuen zwischen 
115 m (Napasso r s suaq -R inne ) und 690 m ( G y l d e n l ö v e s - R i n n e ) . O b w o h l die Schelfr innen 
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Tab. 1 Eintiefungs- und Übertiefungsbeträge südgrönländischer Schelfrinnen 
(Maxima in m • Lage der Rinnen in Abb. 2) 

Schelfrinnen Rinnentiefe Schwellen tiefe Eintiefungl) Ubertiefung2) 

Holsteinsborg 545 195 480 350 
Sukkertop 635 280 575 355 
Godthaab 605 295 545 310 
Fiskenäs 505 280 435 225 
Danas 420 210 350 210 
Ravns 555 415 480 140 
Frederikshaabs 515 360 435 155 
Julianehaab 600 350 450 250 

Mittel 550 300 470 250 

c 
a 'S 

: s - s 
O co 

i 
B l 
CO 

Lindenows 570 330 400 240 
Patussoq 550 350 380 200 
Avarqat 700 470 510 230 
Anoritup 530 335 250 195 
Napassorssuaq 420 305 210 115 
Tingmiarmiut 700 395 480 305 
Skjoldungen 610 370 380 240 
Ilertakajik 445 325 230 120 
Gyldenlöves 1 0 6 0 370 845 690 
Sermilik 
Angmagssalik J 850 375 

375 j 650 475 
475 

Storfjord 620 395 420 225 

Mittel 640 365 430 290 

Mittel gesamt 600 340 450 275 

t) Eintiefung = Differenz zwischen maximaler Rinnentiefe und mittlerer Banktiefe. 

2) Übertiefung = Differenz zwischen maximaler Rinnentiefe und maximaler Schwellentiefe. 

w ä h r e n d der Eiszei ten als Haup tab f lußbahnen des grönländischen Inlandeises ged ien t 
haben, können diese großen Über t ie fungsbe t räge nicht a l le in durch Glaz ia le ros ion e r k l ä r t 
werden . Denn bei m a x i m a l e n Rinnent ie fen von durchschnittlich 6 0 0 m (Tab. 1 ) , ist d a v o n 
auszugehen, d a ß das Eis über l a n g e Zeiten der Vere i sungsphase des Schelfs nicht d e m R i n 
nenboden aufge legen , sondern v ie lmehr aufgeschwommen ist. We lche Ro l l e s u b g l a z i a l e , 
unter hydros ta t i schem Druck stehende S t r ö m u n g e n oder der von TIETZE ( 1 9 6 1 ) gefor
derte, durch den T idenhub e iner schwimmenden Gletscherzunge bed ing te Siphoneffekt 
gespielt haben , l ä ß t sich erst nach Untersuchungen an rezenten Eisschelfen entscheiden. 
Ferner ist zu p rüfen , i n w i e w e i t tektonische V o r g ä n g e mi tve ran twor t l i ch sind für d i e ho
hen Über t i e fungsbe t räge in den geologisch vorgeze ichneten Längs r innen . Mögl iche rwe i se 
w u r d e diese s u b m a r i n e S törungszone durch g laz ia l i sos ta t i sche B e w e g u n g e n w i e d e r r e a k 
t ivier t . 
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2. Präglaziale Anlage der Schelf rinnen 

D i e Schelfrinnen t ragen z w a r deut l iche Spuren g l a z i a l e r Ges ta l tung u n d Übert iefung, 
können aber in ihrer ursprüngl ichen A n l a g e nicht v o m Schelfeis geschaffen sein. W i e für 
die Fjorde , so ist auch für die Schelfr innen eine p r ä g l a z i a l e T a l a n l a g e erforderlich, die 
v o m Eis zu T rog t ä l e rn und Gletscherbecken umges ta l t e t w u r d e . Für d ie f luv ia le Zerschnei
dung de r Schelffläche m u ß eine um 3 0 0 — 4 0 0 m höhere L a g e der Schelffläche vorausgese tz t 
w e r d e n . D a ß es solche Erosionsperioden, bedingt durch eine höhere L a g e des Schelfs, ge -

L A B R A D O R L A B R A D O R S E E — R U C K E N G R Ö N L A N D 

Kontinentale Kruste 
St&BSI&EPt 

Ozeanische Kruste Mesozoisch-paläo
zoische (?) Sedimente 

Oberer Mantel Evaporite 
•:.v-

Mesozoisch-käno-
zoische Sedimente 

Abb. 6 : Geologische Entwicklung des südwestgrönländischen Kontinentalrandes. Schematische Dar
stellung der plattentektonischen Deutung nach VAN DER LINDEN 1 9 7 5 . — a: Paläozoisch-meso
zoische Aufwölbung der kontinentalen Kruste im Bereich der späteren Labradorsee und Bildung 
marginaler Flachmeerbecken. — b: Kreidezeitliche Öffnung der Labradorsee und Hebung der 
Kontinentalränder. — c: Tertiäre Absenkung der Kontinentalränder. — Phase b und c stellen für 
die Kontinentalränder der Labradorsee Erosionsperioden mit fluvialer Zertalung der Schelfflächen 

dar. 
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geben hat , zeigt neben morphologischen Befunden die geologische Entwick lung der L a b r a 
dorsee u n d ihrer K o n t i n e n t a l r ä n d e r . S ie soll dahe r in A n l e h n u n g an V A N DER LINDEN 
( 1 9 7 5 ) und V A N DER LINDEN et a l . ( 1 9 7 6 ) k u r z sk izz ie r t we rden . 

Nach der p la t ten tektonischen Deutung der Labrador see w i r d d ie kon t inen ta le Kruste 
im Bereich der späteren L a b r a d o r s e e w ä h r e n d des P a l ä o z o i k u m s emporgehoben. Durch 
kor respondierende A b s e n k u n g der m a r g i n a l e n Bereiche k o m m t es zu r Bi ldung randl icher 
F lachmeere mit entsprechenden A b l a g e r u n g e n von Evapor i t en u n d mesozoisch-paläozo
ischen (? ) Flachmeersedimenten (Abb. 6 : Phase a ) . 

W ä h r e n d der Kre ide findet eine Re l i e fumkehr s ta t t : Das z e n t r a l e Labradorsee-Becken 
öffnet sich an dem heute i n a k t i v e n Labradorsee -Rücken , w ä h r e n d die Kon t inen t a l r ände r 
emporgehoben werden ( A b b . 6 : Phase b ) . Für sie setzt h ie rmi t e ine Erosionsperiode ein, 
w ä h r e n d der auf dem Labradorschel f mehrere 100 m jurassischer Sedimente abge t ragen 
w u r d e n . Im Eozän hört d ie Ausdehnung der Labradorsee auf u n d d ie Kon t inen t a l r ände r 
s inken l angsam zu ih rem heut igen N i v e a u ab , w o m i t e ine neue Sed imenta t ionsphase e in
gele i te t w i r d (Abb. 6 : Phase c ) . Phase b und c stel len für die K o n t i n e n t a l r ä n d e r der L a 
bradorsee Erosionsperioden d a r , in die die f luv ia le A n l a g e der Schelfr innen fä l l t . 

Für die p la t ten tektonische Deutung der geologischen E n t w i c k l u n g der Lab rado r see 
und ihrer K o n t i n e n t a l r ä n d e r sprechen eine V i e l z a h l geologisch-geophysikal ischer Ind iz ien . 
Die Entdeckung des unter Sed imenten begrabenen Labradorsee -Rückens durch D R A K E 
et a l . ( 1963 ) w a r ein erster H i n w e i s auf die Entstehung der Lab rado r see durch Prozesse 
des „sea floor sp read ing" . Dieses Ind iz w u r d e bestä t ig t durch d ie Ergebnisse magnet ischer 
Untersuchungen, wonach sich magnet ische A n o m a l i e n in e inem pa ra l l e l en St re i fenmuster 
z u m Labradorsee -Rücken anordnen (SRIVASTAVA 1977) . 

Fü r eine ehemals höhere L a g e der Kon t inen t a l r ände r u n d te r t i ä re A b s i n k v o r g ä n g e 
sprechen neben der p la t tentektonischen Deutung der L a b r a d o r s e e Erdölbohrungen und 
morphologische Befunde. So w u r d e n nach der Bohrung Leif E 38 (TENNECO 1973) auf dem 
südlichen Labradorschelf 3 0 0 — 4 0 0 m Del tased imente gefunden, d ie der in das H a m i l t o n 
In le t mündende Churchi l l R i v e r an der W e n d e P l i o z ä n - P l e i s t o z ä n auf der H a m i l t o n 
B a n k abge lager t hat . Das we i s t auf einen im S p ä t t e r t i ä r kont inuier l ich abs inkenden 
Schelf hin. A m K o n t i n e n t a l h a n g des nördlichen Labradorsche l f s ( S a g l e k - B a n k ) w u r 
den von FILLON et a l . ( 1 9 7 7 ) Terrassen zwischen 130 und 4 0 0 m registr ier t . Die t ieferen 
dieser Terrassen können durch g laz ia l -eus ta t i sche Meeressp iege labsenkung a l l e in nicht 
e r k l ä r t werden . Auf dem SW-Grönlandsche l f gibt sich west l ich der S u k k e r t o p - L ä n g s -
r inne eine brei te Terrassenfläche zu erkennen, d ie sich v o m Schel f rand in 290 m küs ten-
w ä r t s bis zu einer S tufe in 260 m erstreckt (Abb. 2 ) . Ihre T i e f e n l a g e deckt sich mi t der 
m a x i m a l e n Schwel lent iefe der südlich angrenzenden S u k k e r t o p - Q u e r r i n n e von 280 m und 
k o m m t dem M i t t e l w e r t der m a x i m a l e n Schwel lent iefen von 3 0 0 m für die südwes tg rön
ländischen Rinnen sehr n a h e ( T a b . 1 ) . D a r a u s dar f auf eine ehema l ige Erosionsbasis in 
diesem N i v e a u geschlossen w e r d e n . Auf ein ähnliches Meeressp iege ln iveau weisen auch die 
mächt igen Sed imentkege l v o r den Schelfr innen hin , d ie a ls D e l t a a b l a g e r u n g e n ehema l ige r 
Schelf flüsse zu deuten sind. 

Diese morphologischen Befunde sprechen d a m i t ebenfal ls für e ine ehemals höhere L a g e 
des südwestgrönländischen Kon t inen t a l r andes und weisen auf d ie p r ä g l a z i a l e f luvia le A n 
l a g e der Schelfrinnen hin. 

3. Spät- und postglaziale marine Überformung der Schelfrinnen 

Von Bedeutung für die spä t - und pos tg l az i a l e ma r ine U m g e s t a l t u n g der Schelfr innen 
u n d der sie f lankierenden Schelfbänke sind eustatische Meeressp iege l schwankungen , M e e 
ress t römungen und te r r igene Sed imentzufuhr . Diese Prozesse bes t immen Ar t und A u s m a ß 
m a r i n e r Erosion und Sed imen ta t ion auf dem südgrönländischen Kon t inen t a l r and . 
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Eine Vors te l lung von der pos tg laz ia l en m a r i n e n Sed imen ta t i on vermi t te l t ein Sed i 
mentechogramm ( 3 , 5 k H z - E c h o g r a m m ) der S u k k e r t o p - L ä n g s r i n n e . Das in A b b . 7 w i e 
dergegebene Profil w u r d e von dem US-Navy-Forschungssch i f f „Lynch" au fgenommen 
u n d mi r w ä h r e n d eines Forschungsaufenthal tes a m N a v y Depar tmen t : N a v a l Ocean 
Research a n d Deve lopmen t A c t i v i t y in B a y S t . Louis , Mississ ippi zur Ver fügung geste l l t . 
H i e r f ü r g i l t mein besonderer D a n k J . Egloff, T. H o l c o m b e u n d G. L. Johnson. D a s Profil 
ver läuf t in N — S - R i c h t u n g über eines der t iefsten Becken der S u k k e r t o p - R i n n e ( L a g e in 
A b b . 3 ) . D ie m a x i m a l e Profil t iefe l iegt bei 5 0 0 m. Deutl ich g ib t sich eine akust isch t r ans 
p a r e n t e Schicht über einem, akustisch s t a rk ref lekt ierenden U n t e r g r u n d zu e rkennen . W e 
n ige r deutl ich a u s g e p r ä g t ist ein zwe i t e r , nicht kont inu ie r l icher in terner Ref lek tor dicht 
über d e m schal lhar ten U n t e r g r u n d . Die akust isch durchlässige Oberschicht mi t in te rner 
Schichtung ke i l t a m nördlichen und südlichen Beckenhang in ca . 4 4 0 m Tiefe aus . Der 
scha l lhar te U n t e r g r u n d ist s ta rk reliefiert u n d we i s t a m südlichen R innenhang d a s gleiche 
k l e i n k u p p i g e Moränen re l i e f w i e die obere unverschüt te te H a n g p a r t i e auf. D a r a u s dar f 
geschlossen werden , d a ß es sich hier um den g l a z i a l e n U n t e r g r u n d handelt , der im Becken
tiefsten von p o s t g l a z i a l e n Sedimenten bedeckt ist. 

D ie Mäch t igke i t der nacheiszeit l ichen Sed imentdecke l iegt bei durchschnittlich 3 m ; die 
m a x i m a l e Sed imen tmäch t igke i t be t räg t 5 — 6 m. Diese A n g a b e n gehen von e iner Scha l l 
geschwindigke i t v o n 1 5 0 0 m s e e - 1 aus , w i e sie für die s ta rk wasserha l t igen oberen Sed i 
mentschichten üblich ist. Die pos tg l az i a l e Sed imen ta t i on beschränkt sich auf den unteren, 
über 4 0 0 m tiefen Beckenboden, w ä h r e n d d ie obere Beckenumrahmung frei von akust isch 
f aßba re r ma r ine r Sed imen ta t ion ist. D a s ze ig t , d a ß die m a r i n e Sed imenta t ion in den 
Schelf r innen als ge r ing zu veranschlagen ist . 

H ie r fü r sind mehre re Ursachen m a ß g e b e n d : E inma l w i r k e n die Fjorde a ls S e d i m e n t 
fa l l en , in denen der g röß te Tei l des t e r r igen zugeführ ten M a t e r i a l s zum A b s a t z k o m m t ; 
z u m anderen ge lang t das über den Küstenbereich m e e r w ä r t s verfrachtete F e i n m a t e r i a l in 
den Bereich s t a rke r Oberflächen- und Tie fens t römungen des Ost- und W e s t g r ö n l a n d s t r o 
mes, von denen es w e i t e r t ranspor t ie r t w i r d . Zu einer A b l a g e r u n g kommt es nur , w o sich 
d ie S t römungsgeschwind igke i t en ve r r inge rn , w i e z . B. an der Südsp i t ze Grön lands . H i e r 
auf s ind die mächt igen A k k u m u l a t i o n e n des sogenannten „Er ich"-Sedimentrückens zu
rückzuführen, der südlich K a p Fa rve l a m K o n t i n e n t a l h a n g a l s breiter SW-s t re ichender 
Rücken ansetzt (Abb . 2 ) . Im a l lgemeinen l iegen aber die S t römungsgeschwind igke i t en auf 
d e m südlichen Grönlandschelf über 4 cm s e c - 1 . A m Schelf rand werden im Bereich der 
ozeanischen Polar f ron t , der Konve rgenzzone arkt ischer u n d at lantischer Wasse rmassen , 
Geschwindigke i ten von 2 5 m sec— erreicht (DIETRICH, 1 9 5 7 ) . S t römungsgeschwind ig
ke i ten von 4 cm s e e - 1 reichen nach dem bekann t en D i a g r a m m von HJULSTRÖM ( 1 9 3 5 ) 
für den We i t e r t r anspo r t von Korngrößen bis 0 , 5 m m ( M i t t e l s a n d ) aus. Das bedeute t , 
d a ß der Großte i l des rezent zugeführ ten te r r igenen M a t e r i a l s nicht zum A b s a t z kommt , 
sondern wei te r t r anspor t i e r t w i r d . 

Durch die g laz ia leus ta t i sche Meeressp iege labsenkung von ca . 1 2 0 m (MILLIMAN & 
EMERY, 1 9 6 8 ) , s ind w e i t e Gebiete der über 1 0 0 m auf ragenden Schelfbänke vor S W - G r ö n -
l a n d t rockengefa l len . Die Transgression des Meeressp iege lans t iegs zeigt sich in Abras ions 
terrassen, d ie durch k l e ine Kliffs v o n e i n a n d e r ge t rennt w e r d e n , in B r a n d u n g s w ä l l e n und 
- r innen sowie in e iner guten Korngrößensor t i e rung der Banksed imente (SOMMERHOFF, 
1 9 7 5 a ) . Das von den B ä n k e n weggespü l t e F e i n m a t e r i a l ha t jedoch nicht zu einer v e r s t ä r k 
ten Sed imen ta t ion in den Schelfrinnen geführt . H ie r fü r konnten wede r in den Echogram
men noch in den auf einer Forschungsfahrt mi t F F S . „ W a l t h e r H e r w i g " en tnommenen 
Sed imentproben H i n w e i s e gefunden w e r d e n . Die Ursache ist in einer V e r s t ä r k u n g der 
M e e r e s - u n d Gezei tens t römungen in den Schelfr innen zu sehen, bedingt durch den Düsen-
effekt der durch die B a n k - I n s e l n e ingerahmten Schelfr innen. 
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D i e Untersuchungen zur Morpho log i e submar iner g l a z i a l übertiefter T ä l e r beruhen auf 
mar inen „remote sens ing"-Ver fahren . E ine Überprüfung durch mar ine „ g r o u n d checks" 
w u r d e durch die E n t n a h m e von Sed imen ten auf einer Forschungsfahrt mi t F F S . „ W a l t h e r 
H e r w i g " Ende 1976 durchgeführt . D i e erst zum Teil abgeschlossenen sedimentologischen 
Untersuchungen, über d ie demnächst a n ande re r Ste l le berichtet w i r d , bes tä t igen die hier 
da rge l eg t en Ergebnisse. 
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