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Zusammenfassung 

In der Sommercampagne 1982/83 fand neben der ersten For- 
schungsfahrt ANTARKTIS-I des FS "Polarstern" eine zweite 
Antarktisexpedition statt. Hierzu war der kleine norwegische 
Forschungseisbrecher FS "Polarbjorn" aus Alesund vom Afred- 
Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung gechartert worden. Die 
Expedition hatte drei Aufgaben zu erfÃ¼llen Wegen der spÃ¤te 
Indienststellung der "Pol.arstern" sollte die neue Ãœberwinte 
rungsmannschaft sehr frÃ¼ zur Georg-von-Neumayer-Station 
gebracht werden, um ihr einen mÃ¶glichs langen Uberlappungs- 
Zeitraum mit der alten Mannschaft zu geben. Ferner wurde die 
Sommercampagne bei der Georg-von-Neumayer-Station zum 
groÃŸe Teil von der "PolarbjÃ–rnn-Expeditio betreut, und 
ein Teil dieser Wissenschaftler war an Bord. Zum dritten war 
die "PolarbjÃ¶rn TrÃ¤ge eines biologischen Programms sowie 
Basis einer geologischen Expedition in den Bergen des 
westlichen Neuschwabenlandes. Zur UnterstÃ¼tzun der wissen- 
schaftlichen Arbeiten waren zwei Hubschrauber an Bord. 

Die Expedition verlieÃ am 1 9 . 1 2 . 1 9 8 2  Rio de Janeiro und 
erreichte, kaum behindert durch Packeis, am 2.1 .1983  die 
Atka-Bucht. Die neue ~berwinterungsmannschaft begann unmit- 
telbar, sich in ihre neuen Aufgaben einweisen zu lassen und 
diese aufzunehmen. Die Pflichten beinhalten den Betrieb des 
geophysikalischen Observatoriums, humanbiologische Studien 
sowie den technischen Betrieb der Station. Auch die Teilneh- 
mer der Sommercampagne begannen schon nach wenigen Tagen mit 
ihrem wissenschaftlichen Programm. Dieses umfaÃŸt wÃ¤hren 
des Januars Untersuchungen zur atmosphÃ¤rische Grenzschicht, 
den Aufbau der ersten antarktischen Station zur ~berwachung 
der Weltqewittertatigkeit sowie eine glaziologische Bohrung 
durch das EkstrÃ¶m-Schelfeis Schon auf der Anfahrt zur 
Antarktis wie auch spÃ¤te auf dem RÃ¼ckwe war das Schiff 
genutzt worden, um auf Meriodinalprofilen Ozonmessungen 
sowie ozeanographische Messungen zur Temperatur und Salini- 
tat des Oberflachenwassers durchzufÃ¼hren 

Wenige Tage nach Erreichen der Atka-Bucht konnte "Polar- 
bjorn" schon Westkurs zum Ausgangspunkt der geologischen 
Expedition vor den Riiser-Larsen-Schelfeis gehen. Gleichzei- 
tig wurden die biologischen Arbeiten aufgenommen. Das 
biologische Programm umfaÃŸt die Probennahme von Robben und 
Seevogeln zum Studium von Parasiten, Pestiziden und Schwer- 
metallen. 

Schwerpunkt der Campagne mit der "PolarbjÃ¶rn war das geolo- 
gische Projekt. Durch den Ausfall eines Hubschraubers 
muÃŸt vom ursprÃ¼ngliche Arbeitsgebiet der Kottas-Berge 
(Heimefront) auf die nÃ¶rdliche liegenden Kraul-Berge 
umdisponiert werden, die mit SchlittenzÃ¼ge angefahren und 
vom Boden aus mit Schneefahrzeugen bearbeitet wurden. Trotz 
der einschneidenden Ã„nderun des Programmes, kÃ¶nne die 
tektonischen, strukturellen, geochemischen, radiometrischen 
und palÃ¤ontologische Arbeiten in diesem Gebiet als auÃŸeror 
dentlich erfolgreich bewertet werden. 

Die Ex edition mit der "~olarbjorn" nahm mit Abfahrt von 
der Atka-Bucht am 6.2 .1983  ihr Ende. Das Schiff fuhr mit 



einem Teil der Sommermannschaft und der alten Ãœberwinterungs 
Crew Ãœbe Kapstadt nach Deutschland. Andere Expeditionsmit- 
glieder und Ãœberwintere kehrten auf der "Polarstern" zuriick. 

Summary 

Besides the first mission ANTARKTIS-1 of RV "PolarsternWf 
a second German Antarctic expedition was carried out during 
the 1982/83 Summer season. The Norwegian sealer-icebreaker 
MS "PolarbjÃ¶rn was chartered for this task by the Alfred- 
Wegener-Institute for Polar Research. The expedition had 
three major duties. Because of the late completion of 
''Polarstern" in December 1982, "Polarb jorn" had firstly to 
carry the new wintering-over personnel to Georg-von-Neumayer- 
Station early in the season, to give them a sufficient 
overlap with the old Crew. Secondly, the "Polarb jÃ–rnt1-expe 
dition had to take care of most of the Summer campaign at 
the Georg-von-Neumayer-Station and on the Ekstrom-Ice-Shelf, 
Thirdly, "PolarbjÃ–rn1 was used as platform for a biological 
project and as base for a geological field party. Two 
helicopters were stationed On the ship to support the 
scientific investigations. 

The expedition left Rio de Janeiro on December 19, 1982 and 
reached Atka-Bay on January 2 ,  1983 hardly held up by pack 
ice. The new wintering-over personnel immediately moved 
into its quarters and took up its new duties. These comprise 
the operation of the geophysical, meteorological and air 
chemical observatories, human biological studies and 
the technical services. The members of the summer campaign 
started their Programmes also shortly after arrival. The 
scientific summer programme consisted of investigations of 
the atmospherical boundary layer, of the installation of the 
first Antarctic station for recording the world's lightning 
activity, and of a glaciological drilling project through 
the ice shelf. The ship had already been used on her way to 
the Antarctic as well as later on her way back for studying 
the atmospheric ozone and for investigating the temperature 
und salinity distribution in the upper ocean layer, 

Shortly after arrival "Polarbj6rn1' left Atka-Bay a.lready 
with Course to the Riiser-Larsen-Ice-Shelf. The biologi- 
cal Programme had started in Atka-Bay comprising investi- 
gations of parasites, Pestizides and heavy metals in seals, 
penguins and skuas. The geological field party was launched 
at the barrier of the Riiser-Larsen-Ice-Shelf. Because of 
a helicopter accident the field party made a traverse to 
the Kraul-Mountains of western Neuschwabenland instead fco 
the Heimefront Fjella. Here, the geologists successfully 
carried out detailed structural, tectonical, geochemical, 
radiometric and paleomagnetic studies. New informations are 
expected with reqard to the geological development of this 
area. 

The Polarbjcrn expedition came to a successful end when 
leaving Atka Bay o n  February 6 ,  1983 for Cape Town. The 
vessel carried home part of the summer personnel as well as 
of the old wintering-over Crew. Others returned later with 
"Polarsternn* 
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Die wissenschaftlichen Arbeiten an der Georg-von-Neumayer- 
Station beinhalten sowohl die WeiterfÃ¼hrun des Observato- 
riumsbetriebes wie auch die EinfÃ¼hrun neuer Programme und 
Techniken. 

1. Hohe AtmosphÃ¤r (Universitat Bonn) 

Wahrend der Sommercampagne wurde eine Station zu Registr ie- 
rung der Weltgewitteraktivitat bei der Georg-von-Neumayer- 
Station errichtet. Es ist die erste Station dieser Art in 
der Antarktis, die schon im Januar 1983 ihre Arbeit erfolg- 
reich aufnehmen konnte. Zum Ende der Sommersaison wurde die 
Registriereinrichtung in den permanenten Oberservatoriumsbe- 
trieb der Georg-von-Neumayer-Station ubernommen. 

2. Ingenieurglaziologie (Universitat Bochum) 

Wie in der vorhergehenden Saison 1981/82 wurde die Setzung 
der Georg-von-Neumayer-Station Ãœberwach und vermessen. 
Ferner kam der modifizierte Eisbohrer zum Einsatz, der in 
dieser Saison das Ekstrom-Schelfeis durchdrang. Dabei 
konnten Eisbohrkerne uber die gesamte Eismachtigkeit von gut 
202 m genommen werden. Die Eiskerne sind in Bremerhaven beim 
Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung gelagert und 
werden von hier aus zu weiteren Untersuchungen an beteiligte 
und interessierte Institute verteilt. Der Bohrer selbst 
blieb unglÃ¼cklicherweis infolge des rapiden Wasseraufstie- 
ges nach DurchstoÃŸe der Schelfeisunterkante im Bohrloch 
stecken und konnte nicht geborgen werden. 

3. Meteorologie (UniversitÃ¤ Hannover; Alfred-Wegener-Insti- 
tut fÃ¼ Polarforschung, Bremerhaven) 

Zur Untersuchung der atmosphÃ¤rische Grenzschicht wurde ein 
neuer, 45 m hoher meteorologischer Mast errichtet. DarÃ¼be 
hinaus wurden Einrichtungen zum Aufstieg von meteorologi- 
schen Drachen und Ballons eingefÃ¼hrt Schon im Januar konnte 
mit dem Registrierprogramm begonnen werden. Zusammen mit dem 
alten meteorologischen Mast und der ebenfalls neu instal- 
lierten Radiosondenstation ist nun die Messung der atmosphÃ¤ 
rischen Parameter vom bodennahen Grenzbereich bis zu groÃŸe 
Hohen lÃ¼ckenlo gewÃ¤hrleistet Die neuen meteorologischen 
Einrichtungen wurden nach der Sommersaison in den For- 
schungsbetrieb des Observatoriums der Georg-von-Neumayer- 
Station ubernommen. Die Ãœbertragun der Daten erfolgt via 
Satellit mittels einer Data Collecting Platform (DCP), uber 
die ebenfalls die synoptischen meteorologischen Daten 
tÃ¤glic an das WMO-Netz (World Meteorological Organization) 
abgesetzt werden. 

Die Wissenschaftler der Ãœberwinterungsmannschaf 1983 
Ãœbernahme mit Ãœbergab der Station Anfang Februar den 
wissenschaftlichen Betrieb der Georg-von-Neumayer-Station, 
bestehend aus geophysikalischen, luftchemischen und meteoro- 
logischen Beobachtungen und erweitert um die oben skizzier- 
ten NeueinfÃ¼hrungen In dieser Saison kam auÃŸerde ein neues 
luftchemisches Observatoriums hinzu, uber das an anderer 
Stelle berichtet wird. Ebenfalls neu ist ein umfangreiches 









l i e Ã Ÿ e  a b e r  n o c h  z a h l r e i c h e  F r a g e n  o f f e n ,  s o  d a Â  s i c h  
u n s  h i e r  . e i n  l o h n e n d e s  B e t Ã ¤ t i g u n g s f e l  f Ã ¼  e i n e  mehrwÃ¶chig  
F e l d k a m p a g n e  b o t .  D i e s e  ~ r o g r a m m Ã ¤ n d e r u n  v e r l a n g t e  e i n e  
RÃ¼ckkeh z u r  Atka-Bucht  ( 5 . / 6 . 1 . 1 9 8 3 ) ,  um a n  d e r  Georg-von- 
Neumayer -S ta t ion  d i e  A u s r Ã ¼ s t u n  f Ã ¼  e i n e  S c h l i t t e n t r a v e r s e  
zu  e r g Ã ¤ n z e n  s o  waren  i n s b e s o n d e r e  neben  d e n  s c h o n  v o r h a n -  
d e n e n  z w e i  S c h l i t t e n z Ã ¼ g e  j e  z w e i  w e i t e r e  S k i  Doos  und  
Nansen-Schl  i t t e n  n Ã ¶ t i g  

Am 7 . 1 . 1 9 8 3  w u r d e  d i e  A u s g a n g s p o s i t i o n  b e i  7 2 O 3 2 , 7 5 ' ~  
und  1 7 ~ 3 2 ~ 1 4 ' ~  f Ã ¼  d i e  T r a v e r s e  u b e r  d a s  R i i s e r - L a r s e n -  
S c h e l f e i s  zu d e n  Krau l -Bergen  e r r e i c h t .  Nach E r k u n d u n g s f l Ã ¼  
g e n  wegen d e r  S p a l t e n s i t u a t i o n  a u f  dem S c h e l f e i s ,  n a c h  dem 
V e r l a d e n  d e r  S k i  Doos und S c h l i t t e n  a u f  d a s  M e e r e i s  und von 
d o r t  m i t  dem H u b s c h r a u b e r  Ãœbe d i e  e t w a  30 m hohe  S c h e l f e i s -  
k a n t e  e r f o l g t e  am 8 .1 .1983 d e r  S t a r t  z u r  E x p e d i t i o n  i n  d i e  
Krau l -Berge .  Daran  waren  u n t e r  d e r  L e i t u n g  von H .  Kohnen 
neben  d e n  v i e r  Geo logen  - B e h r ,  P e t e r s ,  S p a e t h  und Weber - 
d e r  B e r g f Ã ¼ h r e  W.  WÃ–rgÃ–tte d e r  F u n k e r  A.  F e u e r e r  und d e r  
Mechan ike r  C .  D r Ã ¼ c k e  b e t e i l i g t .  D i e  E x p e d i t i o n  wurde  m i t  4  
S k i  Doos  und 4  N a n s e n - S c h l i t t e n ,  l e t z t e r e  m i t  j e  5 0 0  k g  
GepÃ¤c b e l a d e n ,  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  

N e b e n  d e r  r u n d  1 4 0  km l a n g e n  S c h l i t t e n r e i s e  u b e r  d a s  
R i i s e r - L a r s e n - S c h e l f e i s ,  v e r b u n d e n  m i t  e i n e m  Z e l t b i w a k  
i n  d e r  Nach t  vom 8 .  zum 9 .1  .1983,  wurden am Abend d e s  9 .1 .  
n a c h  Ã ¼ b e r s c h r e i t e  d e s  I n l a n d e i s - R a n d e s  d a s  B e r g m a s s i v  
d e s  P l o g e n  und d a m i t  d i e  n o r d l i c h e n  Krau l -Berge  e r r e i c h t .  
D i e  R o u t e  b i s  zum P l o g e n  war i m  A b s t a n d  v o n  5 0 0  m m i t  
Fahnen a b g e s t e c k t ,  um d i e  R Ã ¼ c k f a h r  b e i  s c h l e c h t e n  W i t t e -  
r u n g s b e d i n g u n g e n  ( S c h n e e d r i f t ,  w h i t e o u t )  z u  s i c h e r n .  
D i e  e i n z i g e  S c h w i e r i g k e i t  a u f  d e r  A n r e i s e  s t e l l t e  e i n e  
etwa 3  km b r e i t e  S p a l t e n z o n e  n a h e  dem I n l a n d e i s - R a n d  d a r .  
Nach s o r g f Ã ¤ l t i g e  S o n d i e r u n g  d e s  S p a l t e n f e l d e s  d u r c h  zwe i  
E x p e d i t i o n s t e i l n e h m e r  a u f  S k i e r n  wurde  d i e s e  S p a l t e n z o n e  
von d e n  S c h l i t t e n z Ã ¼ g e  g e f a h r l o s  Ã œ b e r q u e r t  

F Ã ¼  d i e  F e s t l e g u n g  d e r  R o u t e ,  w i e  a u c h  s p Ã ¤ t e  f Ã ¼  d i e  
G e l a n d e a r b e i t e n ,  e r w i e s e n  s i c h  d i e  von S c h r a g l u f t b i l d e r n  
h e r g e s t e l l t e n  t o p o g r a p h i s c h e n  K a r t e n  ( 1 : 2 5 0 . 0 0 0 )  d e s  
Norweg i schen  P o l a r i n s t i t u t s ,  d i e  e i n z i g e n  uns  z u r  Ver fÃ¼gun  
s t e h e n d e n  K a r t e n  m i t  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  M a Ã Ÿ s t a b  und a u c h  d i e  z .T.  
e b e n f a l l s  v o r h a n d e n e n  S c h r Ã ¤ g l u f t b i l d e  a l s  s e h r  h i l f r e i c h .  

Am 9 .1 .1983  wurde  a b e n d s  a n  d e r  W e s t f l a n k e  d e s  P l o g e n  d a s  
Z e l t l a g e r  (Camp S c h w a b e n l a n d )  b e i  7 3 Â ° 1 3 '  und 13O49 ' W  e r -  
r i c h t e t  (Abb. 2 ) .  D i e s e r  m a r k a n t e  B e r g ,  e h e r  e i n  Bergmas- 
s i v  a l s  e i n  N u n a t a k ,  l i e g t  z e n t r a l  i n  d e n  n o r d l i c h e n  
Krau l -Bergen .  

Von h i e r  a u s  w u r d e n  i n  d e r  Z e i t  vom 1 0 . 1 .  b i s  2 6 . 1 . 1 9 8 3  
d u r c h  t Ã ¤ g l i c h  A u s f l Ã ¼ g  m i t  e inem o d e r  zwei  S c h l i t t e n z Ã ¼ g e  
d i e  F e l s w Ã ¤ n d  d e r  B e r g m a s s i v e  P l o g e n  und B a s e n  und d i e  
N u n a t a k s  i n  e inem Umkreis  von  Ca. 35  km e r r e i c h t  und g e o l o -  
g i s c h  b e a r b e i t e t .  D i e s e  L o g i s t i k  e r m Ã ¶ g l i c h t  i m  V e r e i n e  m i t  
d e n  r e c h t  g Ã ¼ n s t i g e  W e t t e r v e r h Ã ¤ l t n i s s e  - n u r  a n  d r e i  
Tagen h e r r s c h t e  i n  d i e s e r  Z e i t s p a n n e  S c h n e e f a l l  o d e r  Schnee -  
d r i f t  - a n  jedem d i e s e r  17 Tage  g e o l o g i s c h e  G e l a n d e a r b e i t .  



B e i  g Ã ¼ n s t i g e  F l u g w e t t e r ,  a l s o  W e t t e r  m i t  a u s r e i c h e n d e r  
S i c h t ,  was a l l e r d i n g s  n u r  e twa wahrend d e r  H Ã ¤ l f t  d i e s e r  
Zeit h e r r s c h t e ,  f Ã ¼ h r t  d e r  v e r b l i e b e n e  H u b s c h r a u b e r  V e r s o r -  
g u n g s f l Ã ¼ g  z w i s c h e n  dem Camp und dem S c h i f f  d u r c h ;  e r  k o n n t e  
auch  a n  d r e i  Tagen i m  Camp s t a t i o n i e r t  werden und ermog- 
l i c h t e  d u r c h  d i e  B e f l i e g u n g  d e r  M a s s i v e  P l o g e n  und Basen  d i e  
Aufnahme von S c h r a g l u f t b i l d e r n  d e r  z.T. s e h r  hohen F e l s w Ã ¤ n d  
d i e s e r  B e r g s t Ã ¶ c k e  D e r  b e s o n d e r e  Wert d e r  H u b s c h r a u b e r f l Ã ¼ g  
z w i s c h e n  Camp und S c h i f f  b e s t a n d  a b e r  v o r  a l l e m  d a r i n ,  
d a Â  a u f  d i e s e  W e i s e  e i n e  g r o Ã Ÿ  Menge ( f a s t  z w e i  T o n n e n )  
a n  G e s t e i n s p r o b e n  zum S c h i f f  t r a n s p o r t i e r t  wurde ,  was m i t  
d e n  S c h l i t t e n z Ã ¼ g e  a l l e i n  n i c h t  m Ã ¶ g l i c  g e w e s e n  wÃ¤re  

Das Z e l t l a g e r  w u r d e  a m  Morgen d e s  2 7 . 1 . 1 9 8 3  a b g e b r o c h e n  
und d a n a c h  d i e  R Ã ¼ c k r e i s  Ãœbe d a s  R i i s e r - L a r s e n - S c h e l f e i s  
a n g e t r e t e n ;  s i e  e r f o l g t e  a u f  d e r  R o u t e  d e r  A n r e i s e  und  
b r a c h t e  k e i n e  S c h w i e r i g k e i t e n  m i t  s i c h .  Nach e inem Z e l t b i w a k  
i n  d e r  N a c h t  vom 27. zum 28 .1 .83  und d e r  W e i t e r f a h r t  b e i  
zunehmend  s c h l e c h t e r e m  W e t t e r  w u r d e  MS " P o l a r b j o r n "  am 
28.1.  i n  d e n  f r Ã ¼ h e  Abends tunden  a n  d e r  a l t e n  A n l e g e s t e l l e  
e r r e i c h t .  

Nach e i n e m  A b s t e c h e r  z u r  H a l l e y  Bay S t a t i o n  d e s  B r i t i s h  
A n t a r c t i c  S u r v e y  (29 . /30 .1 .1983)  zwecks  A n l a g e  e i n e s  T r e i b -  
s t o f f d e p o t s  l a n g t e  d a s  S c h i f f  am 31 .1 .1983 ,  a b e n d s ,  w i e d e r  i n  
d e r  Atka-Bucht  an .  Zwei H u b s c h r a u b e r f l Ã ¼ g  ( 1 .  und 3 . 2 . 1 9 8 3 )  
von d o r t  a u s  zu  d e n  N u n a t a k s  P a s s a t  und B o r e a s  i m  n Ã ¶ r d l i c h e  
Neuschwabenland,  Ca. 200 km s Ã ¼ d Ã ¶ s t l i  d e r  Atka-Bucht ,  wo 
zu  V e r g l e i c h s z w e c k e n  G e s t e i n s p r o b e n  und B o h r k e r n e  gewonnen 
wurden,  e r g Ã ¤ n z t e  d a s  g e o l o g i s c h e  Programm. 

2.  G e o l o g i e  d e r  Krau l -Berge  

D i e  K r a u l - B e r g e  ( V e s t f j e l l a )  b e s t e h e n  a u s  Ca. 20 N u n a t a k s ,  
bzw. Gruppen  von N u n a t a k s ,  d i e  s i c h  i m  w e s t l i c h e n  Neuschwa- 
b e n l a n d  Ãœbe e i n e  E n t f e r n u n g  von etwa 130 km i n  NNE-SSW- 
R i c h t u n g  e r s t r e c k e n .  Nach Westen  i s t  d e n  Kraul -Bergen d a s  
C a .  150  km b r e i t e  R i i s e r - L a r s e n - S c h e l f e i s  v o r g e l a g e r t .  M i t  
1132 m b i l d e t  d e r  Dagvola-Nunatak  d i e  h Ã ¶ c h s t  Erhebung d e r  
Region .  D i e  S c h w a b e n l a n d - E x p e d i t i o n  1982/83  f Ã ¼ h r t  i n  d e n  
NE-Teil d e r  Krau l -Berge  (Abb. 2 ) ,  wo d i e  f o l g e n d e n  Nuna taks  
g e o l o g i s c h  u n t e r s u c h t  wurden:  Basen  ( 5 8 4  m ) ,  P l o g e n  ( 8 9 8  m), 
F o s s i l r y g g e n  ( 7 3 1  m ) ,  P u k k e l r y g g e n  ( 8 3 2  m ) ,  S a l r y g g e n  ( 9 1 2  
m) und D a g v o l a  ( 1132 m )  . 
D i e  G e o l o g i e  d e r  Krau l -Berge  war d u r c h  A r b e i t e n  von JUCKES 
( 1 9 6 8 ,  S u d t e i l  d e r  K r a u l - B e r g e )  u n d  HJELLE und  WINSNES 
( 1 9 7 2 )  i n  g r o Ã Ÿ e  ZÃ¼ge b e k a n n t .  D i e  Krau l -Berge  b e s t e h e n  
ganz  Ãœberwiegen a u s  b a s i s c h e n  V u l k a n i t e n ,  S i l l s  und Dykes 
sowie u n t e r g e o r d n e t  p e r m i s c h e n  S e d i m e n t e n .  I m  SW-Tei l  
d e r  K r a u l - B e r g e ,  i m  G e b i e t  d e r  U t p o s t a n e - N u n a t a k s  f i n d e t  
s i c h  n a c h  HJELLE und WINSNES ( 1 9 7 2 )  e i n  a u s g e d e h n t e r  ( c a .  
130 km ) I n t r u s i v k o r p e r  von O l i v i n g a b b r o .  



2.1. Permische Sedimente 

Pennische Sedimente sind im Bereich des 2 km langen und nur 
wenige hundert Meter breiten Fossilrygqen aufgeschlossen. Es 
handelt sich hier um mindestens 50 m mÃ¤chtige flach liegen- 
de Schelfsedimente, bestehend aus schrÃ¤ggeschichteten 
hellen, feldspatfÃ¼hrende Sandsteinen in Wechsellagerung mit 
schwarzen, kohligen Schiefern. Diese Wechselfolge wird von 
kohligen Schwarzschiefern Ãœberlagert die reich an Pflanzen- 
resten sind. Dunklere Sandsteinhorizonte besitzen ein 
ausgeprÃ¤g bioturbates GefÃ¼g mit Grabgangen und Wurmspuren. 
SchrÃ¤gschichtun und StrÃ¶mungslinear auf SchichtflÃ¤che der 
Sandsteine weisen auf west- bis sÃ¼dwest-gerichtete Sedi- 
menttransport. Die Pflanzenreste der kohligen Schwarzschie- 
Â£e reprÃ¤sentiere mit Glossopteris, Gangamopteris und 
Vertebraria eine charakteristische Gondwanaflora. In die 
Schwarzschiefer eingeschaltet finden sich dunkle stromatoli- 
thische Karbonatlinsen. 

Die permischen Sedimente werden von zahlreichen Doleritgan- 
gen intrudiert. In diesen basischen GÃ¤nge finden sich 
an verschiedenen Stellen Einschlusse von Sandsteinen und 
Schwarzschiefern, die ebenso wie die Sedimente in der 
unmittelbaren Umgebung der GÃ¤ng kontaktmetamorph verÃ¤nder 
sind. 

2.2. Vulkanische Gesteine 

Die vermutlich mehr als 1000 m mÃ¤chtige vulkanischen 
Gesteine der nÃ¶rdliche Kraul-Berge bestehen aus basalti- 
sehen Laven und Pyroklastika, die von zahlreichen Sills und 
Dykes intrudiert werden. 

Auf der Nordwest- und Nordostseite des Flogen wurden darin 
auÃŸerde zwei Sandsteinhorizonte gefunden, die uber eine 
Entfernung von etwa 3 km verfolgt werden konnten. Es handelt 
sich um helle Quarzite und dunkle, tuffitische Sandsteine, 
die wenige Zentimeter bis etwa 3 m machtig sind und fluvia- 
tile Ablagerungen auf einer ehemaligen vulkanischen Land- 
oberflÃ¤ch darstellen. Zusammensetzung und MÃ¤chtigkei 
dieser Sandsteine Ã¤nder sich uber kurze Entfernung. Die 
Anschnitte in den FelswÃ¤nde lassen fluviatile Rinnenfullun- 
gen erkennen. 

Die einzelnen Lavaflows sind einige Dezimeter bis Zehnerme- 
ter machtig. Die OberflÃ¤ch einzelner Flows besitzt hÃ¤ufi 
eine rÃ¶tlich FÃ¤rbung und an verschiedenen Stellen konnten 
Stricklaven darauf beobachtet werden. Diese Merkmale 
sowie die Einschaltungen fluviatiler Sandsteine und das 
Fehlen von Pillowlaven deuten auf terrestrische Vulkanite. 
Die Ergebnisse erster chemischer Gesteinsanalysen unterstÃ¼t 
zen die Zuordnung zu kontinentalen Basalten. 

Die meisten der Lavaflows sind blasenreich. Diese ehemaligen 
Gasblasen sind mit Quarz, Kalzit, Chlorit, Epidot, Prehnit 
und Pumpellyit mineralisiert. Sulfidische Mineralisationen 
fehlen. RÃ¶hrenfÃ¶rmi BlasenzÃœg (vesicles) in den unteren 



P a r t i e n  v i e l e r  F l o w s  s i n d  h Ã ¤ u f i  s c h r Ã ¤  g e s t e l l t  und  
e r l a u b e n  d a d u r c h ,  d i e  F l i e Ã Ÿ r i c h t u n  d e r  Laven z u  r e k o n s t r u -  
i e r e n .  

P y r o k l a s t i k a  b i l d e n  m a c h t i g e ,  m a s s i g e  BÃ¤nke I h r  Volumenan- 
t e i l  a n  d e r  G e s a m t f o l g e  k o n n t e  n i c h t  a b g e s c h Ã ¤ t z  w e r d e n ,  
w e i l  d i e  b i s  z u  4 0 0  m h o h e n  S t e i l w Ã ¤ n d  d e s  B a s e n -  u n d  
P l o g e n m a s s i v s  n i c h t  begangen  werden  k o n n t e n  und d i e  p y r o k l a -  
s t i s c h e  N a t u r  d i e s e r  G e s t e i n e  a u f  g r Ã ¶ Ã Ÿ e  E n t f e r n u n g  n i c h t  
s i c h e r  e r k e n n b a r  ist .  Wo d i e s e  P y r o k l a s t i k a  i m  A u f s c h l u Ã  
e r r e i c h b a r  s i n d ,  h e b e n  s i c h  d i e  g r Ã ¶ b e r e  V u l k a n i t f r a g m e n t e  
f a r b l i c h  n u r  u n d e u t l i c h  v o n  d e r  u m g e b e n d e n  M a t r i x  a b .  

E i n  weiterer V u l k a n i t t y p  k o n n t e  a u f g r u n d  d e r  G e l Ã ¤ n d e b e f u n d  
b i s h e r  g e n e t i s c h  noch  n i c h t  i n t e r p r e t i e r t  werden .  Es h a n d e l t  
s i c h  um m a s s i g e ,  b i s  e t w a  30  m m a c h t i g e  Laven von  g r o Ã Ÿ e  
h o r i z o n t a l e r  A u s d e h n u n g  o h n e  e r k e n n b a r e  F l u i d a l g e f u g e .  
D i e s e  L a g e n  s i n d  f r e i  v o n  o d e r  s e h r  a r m  a n  B l a s e n  u n d  
b e s t e h e n  m a k r o s k o p i s c h  g a n z  Ãœberwiegen  a u s  F e l d s p a t k r i s t a l -  
l e n ,  w o d u r c h  d e r  E i n d r u c k  e i n e s  K r i s t a l l t u f f s  e n t s t e h t .  
Der  V e r f e s t i g u n g s g r a d  d i e s e s  M a t e r i a l s  is t  g e r i n g e r  a l s  d e r  
d e r  F lows.  D i e s e  V u l k a n i t e  werden  d u r c h  s e n k r e c h t  o r i e n t i e r -  
t e ,  s t a r k  l i t h i f i z i e r t e  z y l i n d r i s c h e  K Ã ¶ r p e  von  3 b i s  1 0  
c m  D u r c h m e s s e r  und m e h r e r e n  M e t e r n  LÃ¤ng c h a r a k t e r i s i e r t ,  
d i e  o f t  i n  g r o Ã Ÿ e  H Ã ¤ u f i g k e i  i m  A b s t a n d  von e i n i g e n  Dezime- 
t e r n  a n g e t r o f f e n  w u r d e n .  I n  i h r e m  I n n e r e n  f i n d e n  s i c h  
m e i s t  k o n z e n t r i s c h  a n g e o r d n e t e ,  i n  d e r  L Ã ¤ n g s a c h s  d e r  
K Ã ¶ r p e  g e s t r e c k t e  B l a s e n z Ã ¼ g e  W i r  h a b e n  d i e s e  P i p e s  a l s  
E n t g a s u n g s r Ã ¶ h r e  g e d e u t e t ,  d i e  b e i  d e r  E n t g a s u n g  und  
Kompaktion e i n e s  u r s p r Ã œ n g l i c h , l o c k e r e n  g a s r e i c h e n  K r i s t a l l -  
t u f f s  a n g e l e g t  wurden .  U m f a n g r e i c h e s  P r o b e n m a t e r i a l  wurde  
a u s  d i e s e n  u n g e w Ã ¶ h n l i c h e  G e s t e i n e n  e n t n o m m e n ,  um d u r c h  
m i n e r a l o g i s c h e  und  m i k r o s t r u k t u r e l l e  U n t e r s u c h u n g e n  d i e  
Genese  k l a r e n  z u  kÃ¶nnen 

2 . 3 .  Dykes  und S i l l s  

D i e  V u l k a n i t e  d e r  K r a u l - B e r g e  und  a u c h  d i e  p e r m i s c h e n  
S e d i m e n t e  d e s  F o s s i l r y g g e n  werden  von  z a h l r e i c h e n  sowoh l  
s t e i l  s t e h e n d e n  ( D o l e r i t d y k e s )  a l s  a u c h  f l a c h l i e g e n d e n  
( D o l e r i t s i l l s )  b a s i s c h e n  m a g m a t i s c h e n  GÃ¤nge i n t r u d i e r t .  151 
D y k e s  w u r d e n  k a r t i e r t  und i h r e  R a u m l a g e  und  M a c h t i g k e i t  
e i n g e m e s s e n .  D i e  M a c h t i g k e i t  d e r  Dykes  b e t r Ã ¤ g  m e i s t  m e h r e r e  
M e t e r ,  s i e  k a n n  a b e r  a u c h  i m  Z e n t i m e t e r -  und Zehnermeter -Be-  
r e i c h  l i e g e n .  I h r e r  R a u m l a g e  n a c h  l a s s e n  s i e  s i c h  z w e i  
S y s t e m e n  z u o r d n e n ,  v o n  d e n e n  d a s  v o r h e r r s c h e n d e  S y s t e m  
NNE-SSW s t r e i c h t  und  s t e i l  n a c h  ESE b i s  W N W  e i n f a l l t ,  
wÃ¤hren  d a s  u n t e r g e o r d n e t e  Sys t em WNW-ESE s t r e i c h t  und s t e i l  
nach  SSE b i s  NNW e i n f a l l t .  O r i e n t i e r u n g  und M a c h t i g k e i t  d e s  
Dykes e r l a u b e n  Angaben Ãœbe R i c h t u n g e n  und M i n d e s t b e t r a g e  
d e r  K r u s t e n d e h n u n g  i m  V e r l a u f  d e r  I n t r u s i o n s t a t i g k e i t .  E r s t e  
c h e m i s c h e  A n a l y s e n  l a s s e n ,  t r o t z  m a n c h e r  V e r s c h i e d e n h e i t e n  
i m  m a k r o s k o p i s c h e n  B i l d ,  k e i n e  m a r k a n t e n  U n t e r s c h i e d e  im 
Chemismus d e r  Dykes ,  S i l l s  und Flows e r k e n n e n .  



2 . 4 .  V e r s c h i e b u n g s f l a c h e n  und K l Ã ¼ f t  

B e i  d e n  V e r s c h i e b u n g s f l a c h e n ,  d i e  w e i t  w e n i g e r  h Ã ¤ u f i  
s i n d  a l s  d i e  Dykes,  h a n d e l t  es s i c h  durchweg um Absch iebun-  
g e n ,  d i e  m e i s t  d i e  g l e i c h e  Raumlage w i e  d i e  s t e i l e n  Gange 
h a b e n  und h Ã ¤ u f i  m i t  i h n e n  zusammenfa l l en .  I n  d i e sem F a l l  
i s t  d i e  a b s c h i e b e n d e  Bewegung d a n n  a u f  d i e  S a l b Ã ¤ n d e  d e r  
G a n g e  k o n z e n t r i e r t ,  und d i e  G a n g e  s e l b s t  s i n d  o f t  s e h r  
s t a r k  b r u c h h a f t  d e f o r m i e r t .  O r t -  und Raumlage d i e s e r  Ab- 
s c h i e b u n g e n  s o w i e  d i e  V e r s c h i e b u n g s b e t r Ã ¤ g  wurden e ingemes -  
Sen .  Ebenso  w i e  d i e  Dykes s i n d  d i e  Absch iebungen  Ausdruck 
e i n e r  D e h n u n g s t e k t o n i k ,  d i e  j e d o c h  d i e  magmat i sche  T Ã ¤ t i g k e i  
Ã œ b e r d a u e r  h a t .  

D i e  u n t e r s u c h t e n  L a v a f l o w s  s i n d  s t a r k  q e k l Ã ¼ f t e t  N e b e n  
j Ã ¼ n g s t e  h a n g p a r a l l e l e n  A b l Ã ¶ s u n g s f l a c h e  ( E x f o l i a t i o n )  
g i b t  es z a h l r e i c h e  K l Ã ¼ f t e  d i e  a l s  Ausdruck  e i n e r  t e k t o n i -  
s c h e n  D e f o r m a t i o n  g e d e u t e t  w e r d e n  k o n n e n .  U m  e v e n t u e l l e  
g e n e t i s c h e  Zusammenhange z w i s c h e n  d e r  K l u f t t e k t o n i k  und d e r  
B i l d u n g  von Dykes und Absch iebungen  s t u d i e r e n  zu  konnen ,  
w u r d e n  a n  d e r  W e s t f l a n k e  d e s  F l o g e n  1 4 0 0  K l u f t m e s s u n g e n  
d u r c h g e f Ã ¼ h r t  

K l u f t s y s t e m e  k o n t r o l l i e r e n  a b e r  a u c h  d i e  m o r p h o l o g i s c h e  
Enwick lung .  F Ã ¼  d a s  P logenrnass iv  kann  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  
daÂ d i e  t u r m a r t i q e  V e r w i t t e r u n g  und A u f l Ã ¶ s u n  d e r  W e s t f l a n k e  
d e s  M a s s i v s  d u r c h  d i e  v i e r  h Ã ¤ u f i g s t e  K l u f t s t e l l u n g e n  
b e s t i m m t  w i r d .  

2 . 5 .  A l t e r a t i o n  und M i n e r a l i s a t i o n  d e r  V u l k a n i t e  

Wahrend d i e  Dykes und S i l l s  a u s  r e l a t i v  f r i s c h e n  b a s i s c h e n  
M a g m a t i t e n  b e s t e h e n ,  s i n d  d i e  F l o w s  u n t e r s c h i e d l i c h ,  i m  
a l l g e m e i n e n  s t a r k  a l t e r i e r t .  A l l e  F e l d s p a t e  s i n d  d e u t l i c h  
s a u s s u r  i t i s i e r t ,  wobe i ,  w i e  e r s te  m i k r o s k o p i s c h e  Befunde  
z e i g e n ,  E p i d o t ,  P u m p e l l y i t ,  P r e h n i t  und C h l o r i t  neu  g e b i l d e t  
wurden.  B e s o n d e r s  a u f  dem Basen-Mass iv  k o n n t e n  d i e  Verg rÃ¼ 
n u n g s b e r e i c h e  g u t  s t u d i e r t  werden .  Hier f i n d e n  s i c h  konzen-  
t r i s c h e  b i s  g e s t r e c k t e ,  Ãœbe 1 0 0  m zu  v e r f o l g e n d e  B e r e i c h e ,  
i n  d e n e n  d i e  Magmat i t e  zum T e i l  v o l l s t Ã ¤ n d i  e p i d o t i s i e r t  und 
c h l o r i t i s i e r t  s i n d .  I m  Zent rum d i e s e r  v e r g r Ã ¼ n t e  HÃ¶f f i n d e n  
s i c h  K r i s t a l l d r u s e n  m i t  e i n e r  r e i c h e n  M i n e r a l i s a t i o n  a u s  
w a s s e r k l a r e n  B e r g k r i s t a l l e n  b i s  zu  e i n i g e n  Z e n t i m e t e r n  LÃ¤ng 
und  u n g e w Ã ¶ h n l i c  g r o Ã Ÿ e  P r e h n i t a g g r e g a t e n .  Neben  g r o Ã Ÿ e  
K a l z i t k r i s t a l l e n  und C h l o r i t a g g r e g a t e n  t r i t t  a u c h  E p i d o t  und 
s e l t e n  H Ã ¤ m a t i  a l s  D r u s e n f Ã ¼ l l u n  a u f .  S u l f i d i s c h e  M i n e r a l i -  
s a t i o n e n  f e h l e n  v Ã ¶ l l i g  W i r  d e u t e n  d i e s e  v e r g r Ã ¼ n t e  und  
m i n e r a l i s i e r t e n  B e r e i c h e  a l s  h y d r o t h e r m a l e  A l t e r a t i o n .  

D i e  O b e r f l Ã ¤ c h e  d e r  a n  S t e i l w a n d e n  a u f g e s c h l o s s e n e n  V u l k a n i -  
t e  w e r d e n  v e r b r e i t e t  v o n  w e i Ã Ÿ e  A u s b l Ã ¼ h u n g e  Ã ¼ b e r z o g e n  
D i e s e  g e l e g e n t l i c h  b i s  zu m e h r e r e n  Z e n t i m e t e r  d i c k e n  K r u s t e n  
s i n d  a n  G e f Ã ¼ g e a u f l o c k e r u n g e  i m  G e s t e i n s v e r b a n d  w i e  K l Ã ¼ f t e  
G r e n z f l Ã ¤ c h e  z w i s c h e n  L a v a f l o w s  und  b l a s e n r e i c h e  Z o n e n  
gebunden ,  wurden a u c h  u n t e r  S c h u t t b l o c k e n  a l s  d i c k e  Bodenaus-  



blÃ¼hunge gefunden. Mineralogisch handelt es sich um Thauma- 
sit, Thenardit, Mirabilit, Gips und amorphes Si02 (Hyali- 
nopal) in z.T. ornamentalen Formen. Die AusblÃ¼hunge entste- 
hen als Folge des trockenen Klimas und der raschen Verdun- 
stung vagabundierender Kluft- und Porenwasser. 

2.7. Alter der Magmatite 

Von den Doleritdykes bzw. -sills liegen zwei K/Ar-Gesamtge- 
steinsalter vor, die von REX (1967) bestimmt wurden. Danach 
besitzen diese Gesteine mit 168 + 6 Ma und 172 + 6 Ma 
jurassisches Alter. HJELLE und WINSNES (1972) geben fÃ¼ 
einen Doleritgang des Fossilryggen ein von KRYLOW bestimmtes 
K/Ar-Alter von 220 Ma an. Ebenfalls von KRYLOW wurde ein 
K/Ar-Alter an einem Lavaflow der nÃ¶rdliche Kraul-Berge 
bestimmt, das sich auf 400 Ma Jahre belief (HJELLE und 
WINSNES 1972). Daraus ergab sich die Vermutung uber ein 
alt-palaozoisches Alter der Flows und ein mesozoisches Alter 
der Doleritgange. Die starke Alteration der Flows sowie ihr 
geringer K 0-Gehalt legen jedoch den Verdacht nahe (JUCKES 
1968, HJEL?,E und WINSNES 1972), daÂ das Alter von 400 Ma 
nicht zutreffend ist. Um diese Frage zu prÃ¼fen wurden von 
uns Proben fÃ¼ radiometrische Altersbestimmunqen entnommen. 

Wir haben wahrend unserer Gelandearbeit intensiv nach 
Anhaltspunkten fÃ¼ das Alter der Vulkanite gesucht. Die 
permischen Sedimente des Fossilryggen geben darÃ¼be keine 
direkten Informationen, da dort keine Flows vorkommen 
und uber die Distanz von mehr als 30 km vom Fossilrygqen 
zum Basen und Flogen nicht geschlossen werden kann, ob 
die permischen Sedimente uber oder unter den Vulkaniten 
liegen. In einem Mandelstein-Flow des westlichen Pukkelryg- 
gen wurden jedoch Xenolithe von feldspatfÃ¼hrende Sandstei- 
nen und kohligen Schiefern gefunden, die makroskopisch 
groÃŸ Ã„hnlichkei mit den permischen Sedimenten des Fossil- 
ryggen besitzen. Sollte diese Vermutung durch petrographi- 
sehe Vergleichsuntersuchungen und Sporenanalysen bestÃ¤tig 
werden, so wÃ¼rd dies bedeuten, daÂ die basischen Magmatite 
des Pukkelryggen von den permischen Sedimenten unterlagert 
werden. Damit wÃ¼rd ein jurassisches (zumindest aber 
post-permisches) Alter der Flows wahrscheinlich sein. 
Dies ist auch die vorlÃ¤ufig Arbeitshypothese fÃ¼ unsere 
weiteren Ãœberlegungen 

Weitere Anhaltspunkte Ãœbe das Alter der Vulkanite erhoffen 
wir uns aus palaomagnetischen Untersuchungen. Da die 
jurassischen Pollagen recht gut bekannt sind (das Gebiet 
der Kraul-Berge lag im Jura bei etwa 45O sÃ¼dliche Breite 
und etwa im Bereich des 330-sten LÃ¤ngengrades) lassen sich 
aus der palaogeographischen Position zum Zeitpunkt der 
Entstehung der Flows und Dykes auch Hinweise Ãœbe deren 
Alter gewinnen. 



3. Geodynamische Stellung der Vulkanitserien der 
Kraul-Berge 

Ausgehend von der Arbeitshypothese eines jurassischen 
Alters der mÃ¤chtige Vulkanitserien der Kraul-Berge, lassen 
sich diese als Pendant der Ferrar-Vulkanite Viktorialands 
und der Karroo-Vulkanite SÃ¼dafrika interpretieren. Zeit- 
gleiche basische Vulkanite sind auch aus anderen Teilen 
des ehemaligen Superkontinents Gondwana bekannt, der bis 
zum Jura eine aus SÃ¼damerika Afrika, Indien, Madagaskar, 
Australien und Antarktika bestehende Landmasse bildete, 
die im Laufe des Jura auseinanderzubrechen begann. Ausdruck 
dieses Aufbrechens und beginnenden Auseinanderdriftens 
sind die groÃŸe Mengen Ãœberwiegen basischer Magmen, die aus 
dem oberen Erdmantel an die ErdoberflÃ¤ch aufdrangen. 
Die Vulkanite der Kraul-Berge kÃ¶nne einem Riftsystem 
zugeordnet werden, das vermutlich mit der Ã–ffnun der 
Weddell See in Zusammenhang steht. Nach den refraktionsseis- 
mischen Untersuchungen von HINZ und KRAUSE (1982) finden 
sich westlich des Riiser-Larsen-Schelfeises am Ostrand der 
Weddell See seismische Strukturen, die als typische Rift- 
strukturen zu deuten sind. Diese sind durch seewÃ¤rt einfal- 
lende Reflektoren gekennzeichnet, die bis in etwa 8 km Tiefe 
nachgewiesen werden konnten, und die deutlich hÃ¶her 
seismische Geschwindigkeiten besitzen als diskordant darÃ¼be 
liegende Sedimente. Die Lithologie dieser als "Explora-Wed- 
ge" bezeichneten Sequenz ist zwar nicht bekannt. Nach der 
Interpretation von HINZ und KRAUSE ( 1  982) ist jedoch anzu- 
nehmen, daÂ es sich um Vulkanite jurassischen Alters han- 
delt. Dieser "Explora-Wedge" wird als Bestandteil einer etwa 
150 km breiten, NE-SW verlaufenden Riftzone gedeutet, welche 
sich in die sÃ¼dÃ¶stlic Weddell See fortsetzt und bis zum 
Dufek-Massiv reicht. Dieses besteht aus ausgedehnten basi- 
schen Intrusionen (layered mafic intrusions) jurassischen 
Alters. 

Nach unserer vorlÃ¤ufige Interpretation setzt sich dieses 
Rift im Bereich der Kraul-Berge nach Osten auf den antarkti- 
schen Kontinent fort. Seine Ã¶stlich Begrenzung ist nicht 
bekannt. Aufgrund des subaarischen Charakters der Vulkanite 
reprÃ¤sentiere diese mÃ¶glicherweis ein frÃ¼he Riftstadium 
Ãœbe einer nur mÃ¤ÃŸ ausgedunnten kontinentalen Kruste. 

In den Kraul-Bergen scheint somit ein frÃ¼he Abschnitt 
der Geschichte des Gondwana-Zerfalls dokumentiert zu sein, 
den wir durch die Untersuchung des von uns gesammelten 
Probenmaterials weiter aufzuklÃ¤re hoffen. 
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Abb. 1 Lage des Arbeitsgebietes - nÃ¶rdlich Kraul-Berge - 
im westlichen Neuschwabenland 



Abb. 2 Die nÃ¶rdliche Kraul-Berge im westlichen Neuschwa- 
benland/Antarktika und die Lage von Camp Schwaben- 
land an der W-Flanke des Plogen-Massivs 
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Entwicklungsbiologie und Ã–kologi der Parasiten von 
Robben und Seevogeln 
J. PlÃ¶t , Bremerhaven 

Das Forschungsvorhaben befaÃŸ sich mit der Wirtswechselbio- 
logie von Robben- und Vogelparasiten. 

Marine Endoparasiten benÃ¶tige zur Entwicklung mindestens 
einen obligaten Zwischenwirt, in dem die Larvenstadien bis 
zur Invasionsreife heranwachsen. AuÃŸerde kÃ¶nne parateni- 
sehe Zwischenwirte in den Wirtszyklus eingeschaltet sein, 
die als Beutetiere der Robben und Vogel eine obertragung auf 
diese Endwirte Ã¼berhaup erst ermÃ¶glichen Daher ist der 
Entwicklungsgang dieser Parasiten mit der Nahrungskette im 
antarktischen Okosystem eng gekoppelt. 

Die freien Eilarven und die Larven in poikilothermen Zwi- 
schenwirten sind der extrem niedrigen Wassertemperatur 
ausgesetzt. Der EinfluÃ der Temperatur auf die Larvenent- 
wicklung und letztlich auf die Reproduktion der Parasiten im 
antarktischen Lebensraum werden untersucht. 

Zum Studium der Entwicklungszyklen wurden auf "Polarbjorn" 
und "Polarstern" folgende Arbeiten durchgefÃ¼hrt 

1. Sammeln von Robben und VÃ¶gel 
2. Untersuchungen auf Parasitenbefall 
3. Experimente zur Entwicklung von Nematodenlarven. 

Zu 1. 
Liste der gesammelten Robben und Vogel ANT I 1982/83 

Art 
gesammelt auf 

'Polarb jÃ¶rn "Polarstern" gesamt 

Weddellrobbe 
Krabbenfresserrobbe 
Pelzrobbe 
Kaiserpinguin 
Adeliepinguin 
Sudl. Skua 
Riesens t urmvogel 
Antarktissturmvoqel 
Schneesturmvogel 
Si1 bersturmvogel 
Scheidenschnabel 

Die Vogel wurden seziert oder sofort eingefroren. Die Robben 
wurden vom Meereis oder vom Schiff aus erlegt und mit dem 
Hubschrauber transportiert bzw. direkt an Bord gehievt. Sie 
wurden sofort gewogen, gemessen und seziert. Einige Organ- 
proben muÃŸte bereits auf dem Eis genommen werden. 

Folgendes Material wurde gesammelt: SchÃ¤del Hirn, Skelett, 
Fell, Lunge, Leber, Herz, Niere, ~ i l z ,  Gonaden, Embryonen, 



Muskulatur, Darm, Fett, Blut, Urin, Kot. Die Proben werden 
fÃ¼ verschiedene Forschungsvorhaben benÃ¶tigt 

- Parasitologische Untersuchungen (Plotz, AWI) 
- NahrungsÃ¶kologisch Untersuchungen (Drescher, Plotz 
AWI ) 

- RÃ¼ckstandsuntersuchunge auf Schwermetalle, chlorierte 
Kohlenwasserstoffe und Petrolkohlenwasserstoffe (Schneider, 
AWI ) 

- Reproduktionsstatus im VerhÃ¤ltni zum Alter bei Robben 
Anatomie und Histologie der Lunge und anderer Organe 
(Welsch, Kiel; Drescher, AWI) 

- Biochemische Untersuchungen zur Populationsgenetik 
(Schneppenheim, Kiel) 

- Biochemische Untersuchungen zur Melatoninsynthese (Dubbels, 
Bremen) 
Enzymsysteme des Blutes (Scheil, Dusseldorf) 

- Neuronale Funktionsanalyse durch Gangliosidextraktion 
(Hilbig , Hohenheim) 

- Fluorgehalte in Organen, Exkreten und Exkrementen (Adelung, 
Kiel; Siebert, WÃ¼rzburg 

- Darmflora bei Robben (Wuthe, Kiel) 
- Makroskopische Anatomie des Bewegungsapparates, mikroskopi- 

sche Hirnanatomie bei Robben und Pinguinen (Oelschlager, 
Frankf urt ) 

Zu 2. 
Robben: Von allen Tieren wurde der Schlund-Magentrakt sowie 
Lunge, Leber und Herz untersucht, der Darmtrakt wurde 
eingefroren. 

Lunge, Leber und Herz waren nicht befallen. Der Schlund 
und besonders der Magen aller Robben wies Nematodenbefall 
auf. Der hÃ¤ufigst Nematode ist Contracaeum osculatum 
(Anisakidae). Hinsichtlich der Befallsintensitat wurde 
festgestellt, daÂ Weddellrobben wesentlich starker in- 
festiert sind als Krabbenfresserrobben. Diese Befallsun- 
terschiede werden auf das unterschiedliche Nahrungsspektrum 
der Robben zurÃ¼ckgefÃ¼hr Genauere qualitative und quanti- 
tative Aussagen Ãœbe den Parasitenbefall des gesamten 
Magen-Darmtraktes werden spÃ¤te erbracht. Parallel dazu 
sollen Nahrungsanalysen durchgefÃ¼hr werden. 

Vogel: Von den gesammelten Tieren wurden einige sofort 
untersucht. Die Adeliepinguine wiesen starken Cestodenbefall 
auf, der bei zwei Tieren zum DarmverschluÃ fÃ¼hrte Der 
Nematodenbefall scheint nach vorlÃ¤ufige Ergebnissen 
geringer zu sein. HÃ¤ufigste Nematode ist Stegophorus 
macronectes (Acuariidae), dessen Entwicklungszyklus und 
Larvenstadien unbekannt sind. Die gesammelten Seevogel 
sind Nahrungsspezialisten mit unterschiedlichem Beutespek- 
trum. Daher werden interessante parasitologische Befunde 
vermutet. 



Zu 3. 
Weibchen des robbenparasitÃ¤re Nematoden Contracaeum oscula- 
turn wurden isoliert, der Uterus freiprÃ¤parier und die Eier 
K ~ e e w a s s e r  bei 1 + 2Oc aufbewahrt. Parallel dazu wurden 
Kontrollen bei 15 + 4Oc angesetzt. Die Embryonalentwick- 
lung im Ei wurde untersucht. 

Bei Temperaturen um OOC verlauft die Entwicklung sehr 
langsam, nach Ca. 50 Tagen ist das frÃ¼h Kaulquappenstadium 
erreicht. Hingegen ist bei Temperaturen um 15Oc nach Ca. 
20 Tagen das Erst- und Zweitlarvenstadium entwickelt. Die 
Zweitlarve Ãœberdauer im Ei. Erste Infestationsversuche 
wurden an verschiedenen Krebsen vorgenommen, die Ergebnisse 
stehen noch aus. HierfÃ¼ werden embryonierte Nematodeneier 
sowie Krebse und Fische im Labor- und im Aquariencontainer 
gehaltert. 



Zielsetung 

Mit Hilfe von MeÃŸverfahren die eine Bestimmung vertikaler 
Temperatur-, Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsprofile 
von der EisoberflÃ¤ch bis in Ca. 300 m Hohe erlauben, 
sollten Temperaturinversionen an der Georg-von-Neumayer-Sta- 
tion untersucht werden. Die Arbeiten beinhalteten die dazu 
notwendigen technischen Installationen, u.a. den Aufbau und 
die Instrumentierung eines 4 5  m hohen MeÃŸmastes 

Die wissenschaftlichen Fragestellungen sind: 

Erfassung typischer Inversionsfalle. In Fallstudien 
sollen die physikalischen GesetzmaÃŸigkeite ermittelt 
werden, die hinsichtlich der Windscherung und der thermi- 
schen StabilitÃ¤ die Inversionsstruktur bestimmen. 
Die Bearbeitung der MeÃŸdate umfaÃŸ die Berechnung 
der jeweiligen G r a d i e n t r i c h a r d s o n z a h l e n ,  der Schichtri- 
chardsonzahl und der Froudezahl als mÃ¶glich Kennzahlen 
zur Trennung verschiedener StrÃ¶mungssituatione (turbu- 
lent, laminar, schieÃŸend flieÃŸend) 

Untersuchung der Grenzschichtstromung mit und ohne 
Inversionen als Komponente mesoskaliger Zirkulationen. 
Unter Verwendung des ~atenmaterials soll eine Typisierung 
der GrenzschichtstrÃ¶mun an der Georg-von-Neumayer-Sta- 
tion erfolgen (katabatisches AbflieÃŸen rein synoptisch 
geprÃ¤gt Grenzschicht, Kombination von beiden). 

Inversionsstatistik nach den Parametern 
- InversionshÃ¶h 
- InversionsstÃ¤rk (Temperaturzunahme bis Obergrenze) 
- Wetterlage 
- Stromungsrichtung. 
Diese Untersuchung ist als lÃ¤ngerfristige Programm 
mit Hilfe der Registrierungen am 4 5  m-Mast wahrend 
der Ãœberwinterun 1 9 8 3 / 8 4  begonnen worden. 

DurchfÃ¼hrun 

Technische Vorarbeiten 

Die technischen Arbeiten, insbesondere der komplette Aufbau 
des 4 5  m-Mastes im Januar und die Instrumentierung im 
Februar beanspruchten erheblichen Arbeitsaufwand. Mit Hilfe 
alter und neuer Ãœberwintere sowie anderer Expeditionsteil- 
nehmer konnten diese Arbeiten wetterbegÃ¼nstig wie geplant 
durchgefÃ¼hr werden. An Arbeitsleistungen wurden erbracht: 

- Abspannfundamente mit VerformungsmeÃŸgera 90 Mannstunden, 
- MastfuÃŸfundamen 3 5  Mannstunden, 
- Mastaufbau mit Abspannungen (Rohbau) 130 Mannstunden, 



- Ausrichten des Mastes, Vorspannungen der Seile 20 Mann- 
stunden, 

- Mastbefeuerung, Windgeber und Thermometerrnontage in 30 m 
und 45 m Hohe nebst Verkabelungen 50 Mannstunden, 

- Transportvorrichtung fÃ¼ eine MeÃŸsond bis 45 m Hohe 
30 Mannstunden. 

An den Arbeiten wirkten maÃŸgeblic mit: K.H. Bassler, 
H.J. Belitz, J. Janneck, A. Eckstaller, J. Kipfstuhl, G. 
KÃ¶nig Ch. Kottmeier, S. Mannhardt, H. Reese, U. Stucken- 
berg . 
An weiteren technischen Arbeiten wurde der Aufbau der 
Fesselballon- bzw. Drachen-Sondierungsstation und der 
Aufbau der Laboreinrichtungen (Datenerfassung) durchgefÃ¼hrt 

Messungen 

In gezielten Messungen wurden mit Hilfe Fesselballon- 
und Drachen-getragener MeÃŸsonde Vertikalprofile der Tempe- 
ratur und der Windkomponenten bis in Hohen zwischen 200 und 
550 m Hohe aufgenommen, von denen 70 Profile fÃ¼ eine 
Auswertung verwertbar sind. 

Von der zweiten FebruarhÃ¤lft liegen zusatzlich tÃ¤glich 
Radiosonden und U-Wind-Messungen vor. 

Die Dauerregistrierungen am 45 m-Mast begannen am 10.2. 
und laufen seitdem bis auf einige Betriebsstorungen (Sta- 
tionsgenerator) kontinuierlich. Die Aufzugsmessungen am 
45 m-Mast wurden insoweit betrieben, daÂ die MeÃŸanlag 
als erprobt und funktionstÃ¼chti gelten kann. Mit diesem 
Verfahren wurden weitere 20 Vertikalprofile gewonnen. 

FÃ¼ den gesamten Zeitraum kÃ¶nne zusÃ¤tzlic Messungen 
der Energiebilanzstation des meteorologischen Observatoriums 
herangezogen werden. 

Alle wahrend der Expedition gewonnenen MeÃŸdate (ohne 
Energiebilanz- und Radiosondenmessungen des Observatoriums 
sind das ca. 80.000 MeÃŸwerte liegen als Ausdruck auf 
Papier und auf MagnetbÃ¤nder vor. 

Stand der Auswertungen 

Die vor der wissenschaftlichen Auswertung notwendige techni- 
sche Bearbeitung wurde wahrend des Stationsaufenthalts 
in Angriff genommem. SÃ¤mtlich Fesselballon- und Drachenson- 
dierungen erfordern betrÃ¤chtlich Vorauswertung. Die wahrend 
des Aufstiegsbetriebs erfolgten HohenÃ¤nderunge des Ballons 
legen fÃ¼ jeden einzelnen MeÃŸpunk notwendige Warte- und 
Mittelungsintervalle fest, die anhand des MeÃŸprotokoll zu 
berÃ¼cksichtige sind. Bei Sonden- und bei Mastmessungen sind 
die im Labor ermittelten Kalibrierfaktoren anzuwenden. 



Pur verschiedene MeÃŸserie ist die wissenschaftliche 
Auswertung begonnen worden. 

ZunÃ¤chs eine markante Wettersituation legt eine unerwartete 
Hypothese zur Erscheinungsform des katabatischen Windes 
an der Station nahe: Bisher war man davon ausgegangen, daÂ 
nur das sekundÃ¤r Maximum in der Windrichtungsverteilung 
(2.B. Sommerkampagne 1980/81  Sektor Sud mit 9.1%)  katabati- 
schem AbflieÃŸe entspricht. Diese Annahme wÃ¼rd den kataba- 
tischen Wind als anteilmaÃŸi unbedeutenden Effekt ausweisen. 

Die Profilanalyse bei einer Wettersituation mit kurzfristig 
einsetzendem Sturm mit Windgeschwindigkeiten bis 22 m/s 
belegt, daÂ es sich hierbei um wahrscheinlich katabatisch 
advehierten Impuls handelt, der durch den Abstand von 
Ãœbe 100 km zum Plateauabfall der inneren Antarktis bereits 
in die zirkumpolare Ostdrift einbezogen ist. Das bedeutet, 
daÂ auch bei Ostwind (Maximum der Windrichtungsverteilung, 
z.B. im SÃ¼dsomme 1980/81 mit 35.6% nach Reinwarth), der 
bisher als rein synoptisch geprÃ¤g angesehen wurde, z.T. 
katabatischer Wind herrscht. 

Kann diese Hypothese weiter erhÃ¤rte werden, so hat sie 
eine Reihe von Konsequenzen fÃ¼ den Zusammenhang zwischen 
synoptischen Bedingungen und KaltluftabfluÃ von der Inner- 
antarktis. 



Probennahme von Firn zur Untersuchung auf Schwermetalle 
L. Mart, H.W. NÃ¼rnberg JÃœlic und G. Gravenhorst, Grenoble 

Aufgabenstellung 

Ziel unserer Teilnahme am Antarktis-Programm sind Untersu- 
chungen zu folgenden Punkten: 

Bestimmung von Schwermetallgehalten (Zn, Cd, Pb, Cu, Ni 
und Co) im Schnee der Atka-Bucht 
Beeinflussung dieser Gehalte durch sea-spray 
Saisonale und "langzeitliche" AbhÃ¤ngigkei der Gehalte 
Feststellung, ob die Atka-Bucht auch ohne die Georg-von- 
Neumayer-Station Ã¼berhaup zu den "unbelasteten" Gebieten 
der Antarktis zahlt 
Schwermetallbelastung der Umgebung durch die Station 
selbst 
Aussagen zum Ferntransport von Schwermetallen 
Schwermetalle im Schmelzwasser (Trinkwasser) der Station. 

den Proqrammpunkten 1, 2, 3, 5 und 7 konnten wahrend 
des ~ufenthaltes vom 31.1. bis 2.3.1983 Proben von Schnee 
und Firn gesammelt werden, deren Analysen im Laufe des 
Jahres 1983 zumindest teilweise die gestellten Fragen 
beantworten werden. Z. Zt. der Niederschrift dieses Manus- 
kripts waren die Eisproben noch unter ZollverschluÃŸ so daÂ 
auÃŸe vor Ort durchgef uhrten LeitfÃ¤higkeitsmessunge keine 
vorlÃ¤ufige Ergebnisse dargestellt werden kÃ¶nnen Die 
anzuwendende Analysenmethode fÃ¼ den extremen Spurenbereich, 
erwartet werden wenige Nanogramm pro Kilogramm, ist eine 
fortgeschrittene Version der inversiven Differentialpuls- 
Voltammetrie an rotierender Quecksilberfilmelektrode (in 
situ auf Kohleglassubstrat) fÃ¼ Zn, Cd, Pb, Cu ( 1 , 2 ) ;  Ni und 
Co werden nach adsorptiver Anreicherung ihrer Dimethylglyo- 
xim-Chelate am hangenden Quecksilbertropfen mit differen- 
tieller Pulsvoltammetrie bestimmt (3Ie 

Probenahme und Messungen 
ad 1 

Eine Probenahme per Kernbohrung schied aus, da die z. 
Zt. betriebenen Metallbohrer eine unkontrollierbare Kontami- 
nation der OberflÃ¤ch des Bohrkernes verursachen, zumindest 
fÃ¼ einen Teil der obengenannten Spurenmetalle. AuÃŸerde 
zerbrechen die Kerne oft in EinzelstÃ¼cke was ihre saubere 
Handhabung zusÃ¤tzlic erschweren wÃ¼rde 

Die gÃ¼nstig Lage von zwei SchneeschÃ¤chte zur Probenahme 
wurde anhand der 1982 gemessenen Windverteilung bestimmt. 
Sie wurden in 6.5 km (Schacht A) und 3.5 km (Schacht B) 
in sÃ¼dliche Richtung von der Station gegraben, da hier 
die geringste Beeinflussung durch die Station zu erwarten 
war. Um die Kontamination der Schachtwande mÃ¶glichs gering 
zu halten, wurde als Werkzeug nur ein Spaten und eine 
Schaufel aus poliertem Edelstahl eingesetzt, sowie bei der 
Vorbereitung und Probenahme Reinraumkleidung angelegt. 



D i e  A b m e s s u n g e n  d e s  m i t  S p e r r h o l z p l a t t e n  a b g e d e c k t e n  
S c h a c h t e s  ( A )  w a r e n  2  X 4  m a n  d e r  O b e r f l Ã ¤ c h e  i n  v i e r  
S t u f e n  v e r j Ã ¼ n g e n  a u f  1 X 1 m i n  7 m T i e f e .  Von 0.2 b i s  6 
m T i e f e  wurden 60  P r o b e n  z u r  Bestimmung d e r  L e i t f Ã ¤ h i g k e i  
genommen. Aus d e n  Wer t en  und d e r  G r o b s t r a t i g r a p h i e  k o n n t e  
e i n e  p r o v i s o r i s c h e  D a t i e r u n g  d e r  S c h i c h t e n  vo rgenommen  
w e r d e n .  H a u p t z i e l  i n  d i e s e m  S c h a c h t  w a r  d i e  P r o b e n a h m e  
v o n  u n k o n t a m i n i e r t e m  S c h n e e ,  d . h .  v o n  S c h n e e s c h i c h t e n  
j u n g e r  a l s  d a s  J a h r  1 9 8 0 ,  B e g i n n  d e r  A k t i v i t Ã ¤ t e  i n  de r  
A t k a - B u c h t .  S e l b s t v e r s t Ã ¤ n d l i c  w u r d e n  a u c h  d i e  o b e r e n  
S c h n e e s c h i c h t e n  b e p r o b t  a l s  B e i t r a g  zu P u n k t  5 .  Von 0 . 3  b i s  
4 . 3  m T i e f e  wurden 23  P roben  entnommen. Dazu wurden hochge-  
r e i n i g t e  P l e x i g l a s z y l i n d e r  i n  d i e  z u v o r  m i t  e inem P o l y c a r b o -  
n a t - S c h a b e r  a b g e s t o c h e n e  Schachtwand e i n g e t r i e b e n .  Wegen d e r  
zunehmenden HÃ¤rt d e s  F i r n s  wurden a b  4.2 b i s  6 .1  m T i e f e  
i n s g e s a m t  7 B l o c k e ,  K a n t e n l a n g e n  2 5  - 30 c m ,  m i t  H i l f e  d e s  
S p a t e n s  a b g e s t o c h e n  und u n t e r  e n t s p r e c h e n d e n  V o r s i c h t s m a Ã Ÿ  
nahmen s t e r i l  v e r p a c k t  i n  v o r g e r e i n i g t e n  P o l y a t h y l e n h Ã ¼ l l e n  
I h r e  Masse b i e t e t  R e s e r v e  f Ã ¼  e i n e  s i c h e r e  W e i t e r v e r a r b e i -  
t u n g  u n t e r  Re in raumbed ingungen .  

Aus  dem K o n t r o l l s c h a c h t  ( B )  w u r d e  d i e  P r o b e n a h m e  Ã œ b e  
e i n e  T i e f e  v o n  2 . 8  m m i t  5 P l e x i g l a s - R o h r e n ,  s o w i e  d i e  
Aufnahme d e s  L e i t f a h i g k e i t s p r o f i l s  w i e d e r h o l t .  

Nach e i n e r  l Ã ¤ n g e r e  O s t w i n d d r i f t  ( H a u p t w i n d r i c h t u n g )  wurde  
e i n  L e i t f a h i g k e i t s p r o f i l  i n  d e r  Achse  Nord-Sud und O s t - W e s t  
au fgenommen .  G l e i c h z e i t i g  w u r d e n  2 5  O b e r f l a c h e n p r o b e n  
von  D r i f t s c h n e e  i n  W e i t h a l s f l a s c h e n  z u r  S p u r e n m e t a l l b e s t i m -  
mung gesammel t .  D i e  LeitfÃ¤higkeitsergebniss z e i g t e n  a n ,  daÂ 
d i e  A c h s e  S u d  v e r l Ã ¤ n g e r  w e r d e n  m u Â § t e  um v o n  S e e s a l z  
m Ã ¶ g l i c h s  u n b e l a s t e t e  P r o b e n  zu sammeln. So  wurden 4  P r o b e n  
i n  20 km E n t f e r n u n g  ( S k i  Doo) und 7 P r o b e n  i n  30  km E n t f e r -  
n u n g  ( H u b s c h r a u b e r )  s Ã ¼ d l i c  v o n  d e r  S t a t i o n  g e s a m m e l t .  
Z u r  w e i t e r e n  A u f k l Ã ¤ r u n  d i e s e s  P u n k t e s  s t e h t  S c h n e e  m i t  
s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  S a l i n i t a t e n  a u s  S c h a c h t  A I  B  sowie C 
z u r  V e r f  ugung . 

S o f e r n  v o r h a n d e n ,  l Ã ¤ Ã  s i c h  e i n e  s a i s o n a l e  und  b e g r e n z t  
z e i t l i c h e  A b h Ã ¤ n g i g k e i  a u s  d e n  S c h a c h t p r o b e n  f e s t s t e l l e n .  
Das z e i t l i c h e  P r o f i l  i s t  i m  A u g e n b l i c k  a u f  Ca.  7 J a h r e  
b e g r e n z t .  

I n  e i n e r  E n t f e r n u n g  v o n  1 km i n  R i c h t u n g  West v o n  d e r  
S t a t i o n  w u r d e  e i n  d r i t t e r  S c h a c h t  ( C )  g e g r a b e n ,  T i e f e  4  
m .  W i e  s c h o n  b e s c h r i e b e n ,  d i e n t e  auch  h i e r  d i e  G r o b s t r a t i -  
g r a p h i e  und  d a s  L e i t f a h i g k e i t s p r o f i l  z u r  p r o v i s o r i s c h e n  
D a t i e r u n g  d e r  S c h n e e s c h i c h t e n .  M i t  d e r  S t a t i o n  i n  Hauptwind- 
r i c h t u n g  s i n d  h i e r  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ t  K o n t a m i n a t i o n s e i n f l Ã œ s s  d u r c h  
d i e  S t a t i o n  i n  d e n  o b e r e n  S c h i c h t e n  zu  e r w a r t e n .  5 P l e x i g l a s -  
z y l i n d e r  w u r d e n  z u r  P r o b e n n a h m e  v o n  0 . 1  b i s  2 . 3  m T i e f e  



eingeschlagen. Zur VervollstÃ¤ndigun der Untersuchungen 
zu Punkt 1 wurde auch in diesem Schacht unkontaminierter 
Schnee aus einer Tiefe von 3 bis 3.8 m entnommen. Der Beginn 
des Stationsbaues sollte in den ersten zwei Metern festzu- 
stellen sein. 

Weiterhin werden die Oberflachenproben aus der Achse 
Ost-West (Punkt 2 )  Hinweise auf die aktuelle Belastung 
durch die Station geben. 

Versuchsweise wurde zweimal Schnee an der Schmelze und 
auch Trinkwasser von der Station gesammelt. 

Durch die 1 9 8 2  und 1 9 8 3  vorgenommene Probenahme kann 
keine definitive Antwort zu Punkt 4 und 6 gegeben werden. 
Immerhin liegt in 2 0 0  km Entfernung und vor allem in 
Hauptwindrichtung die Station Sanae als potentielle Kontami- 
nationsquelle. Bis dato verÃ¶ffentlicht Spurenmetallgehalte 
in antarktischem Schnee bieten keine Anhaltspunkte, weil sie 
z. Zt. von den Autoren selbst als falsch zurÃ¼ckgenomme 
werden. KlÃ¤run kann durch einen Hubschrauberflug zur 
Firnprobennahme etwa 200 km in Richtung SÃ¼ gebracht werden. 
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vorteilhaft fÃ¼ eine konditionierte Probennahme in Abhan- 
gigkeit von meteorologischen oder apparativen Parametern. 
Die Spurenstoffstation ist aber jetzt bereits in der Lage, 
auch fÃ¼ weitere MeÃŸvorhabe die Datenerfassung und 
-Speicherung bereitzustellen. Abb. 1 zeigt schematisch den 
derzeitigen (1983) AusrÃ¼stungsstan der Station mit der 
jeweiligen inneren VerknÃ¼pfun der einzelnen Bausteine. 

- Staubfreier Arbeitsplatz fÃ¼ die Probenverarbeitung. 
- Nutzungsmoglichkeit als Kaltelabor zur Firn- und Bohrkern- 

verarbeitung . 
- KernzÃ¤hle (TSI) (Programm Prof. Jaenicke, Mainz) zur 

Kontaminationskontrolle der Luftprobennahme. 

Probennahme: 

- Radonmonitor (kontinuierliche Auswertung im Feld) 

- CO2 Sammelapparatur zur C Isotopenbestimmung , Wochenpro- 
ben 

- CO2 Sammelapparatur zur C Isotopenbe~timmung , 2 Proben 
pro Monat 

3 - High-volume Aerosolfilter (20.000 m ) ,  2 Proben pro Monat 
3 

Durchsatz 180m /h, Whatman 541 Cellulosefilter, hochgerei- 
nigt, in vÃ¶lli inertem H-alterungssystem kontinuierliche 
Aufzeichnung von Volumenstrom (absolut geeicht), Differenz- 
druck, Ausblastemperatur, RÃ¼ckschlagventi zur Vermeidung 
von GegenstrÃ¶mun bei Pumpenstillstand, externe KÃ¼hlun 
der Pumpen, gefilterte Pumpenabluft 

3 - Low-volume Aerosolfilter (10-500 m ) 3-4 Proben pro Monat 
entsprechend wie high-volume ausgestattet, verwend- 
bare Filter: 70, 47 und 25 mm Cellulose oder Membranfilter, 

3 Durchsatz entsprechend 18-3 m /h, max. Differenzdruck bis 
800 mb. 

Obiger Aufbau der Station ist u.a. das Ergebnis aus einem 
6-monatigen Test der Biwakschachtel unter hochpolaren 
Bedingungen auf dem Monte Rosa, 4500 m. Diesen mÃ¼hevolle 
Erprobungskampagnen hat in dankenswerterweise das Alfred-We- 
gener-Institut fÃ¼ Polarforschung groÃŸzÃ¼g finanzielle 
UnterstÃ¼zun gewahrt und damit zum bisherigen problemlosen 
Antarktiseinsatz der Spurenstoffstation wesentlich beige- 
tragen. 

Zur Schneeprobennahme im Observatoriumsbetrieb wurde fÃ¼ 
monatliche Oberflachenproben an der Spurenstoffstation 
ein spezieller Schneepegel eingerichtet, die Ermittlung 
der saisonalen Seesalzdeposition anhand von adhoc gesammel- 
ten OberflÃ¤chen und Neuschneeproben erfolgt an der Georg- 
von-Neumayer-Station an einem MeÃŸplat zur Bestimmung 
der elektrolytischen LeitfÃ¤higkeit 



b )  S c h n e e p r o b e n  

I m  N o r m a l f a l l  is t  f Ã ¼  d e n  b e g l e i t e n d e n  B e t r i e b  d e r  Spuren -  
s t o f f s t a t i o n  i m  SÃ¼dsomme n u r  j e w e i l s  d i e  S c h n e e a k k u m u l a t i o n  
a u s  d e r  l e t z t j Ã ¤ h r i g e  N i e d e r s c h l a g s p e r i o d e  u n t e r  B e r Ã ¼ c k s i c h  
t i g u n g  s t r a t i g r a p h i s c h e r  Merkmale zu  sammeln. Da a u s  dem 
S c h n e e s c h a c h t  b e i  d e r  E x p e d i t i o n  1981/82  t r o t z  m e h r f a c h e r  
H i n w e i s e  zum T e i l  P r o b e n  o h n e  T i e f e n o r i e n t i e r u n g  g e b o r g e n  
wurden ,  muÃŸt d i e s m a l  nochmals  e i n  S c h n e e s c h a c h t  b i s  5 m 
T i e f e  b e p r o b t  werden .  

MeÃŸprogramm S t a b .  I s o t o p e  z u r  s a i s o n a l e n  E i n o r d n u n g ,  
F e i n s t r a t i g r a p h i e  v o n  S e e s a l z  , n a c h t r Ã ¤ g l i c h  Aufnahme 
v o n  S c h n e e s t r u k t u r p a r a m e t e r n  i m  H e i m a t l ' a b o r ,  s t a t i s c h e  
L e i t f Ã ¤ h i g k e i  k o n t i n u i e r l i c h ,  r a d i o a k t i v e  A e r o s o l e ,  Spuren -  
e l e m e n t p r o f i l e ,  s o w e i t  n i c h t  d u r c h  e i n e  P r o b e n k o n t a m i n a t i o n  
s i n n l o s .  A l i q u o t e  T e i l e  d i e s e r  P r o b e n  g e h e n  a n  d i e  B a y e r i -  
s e h e  Akademie d e r  W i s s e n s c h a f t e n  (0. R e i n w a r t h ) .  Zur I n t e r -  
p r e t a t i o n  von S p u r e n e l e m e n t p r o f i l e n  t i e f e r  Bohrke rne  d e r  
Atka-Bucht  nach  r h e o l o g i s c h ,  g l a z i o l o g i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  
wurde ,  gemÃ¤ u n s e r e s  a n g e k Ã ¼ n d i g t e  F a h r t p r o g r a m m s ,  O b e r f l Ã ¤  
c h e n s c h n e e  und F l a c h b o h r k e r n e  a u f  e i n e m  O s t - W e s t -  s o w i e  
N o r d - S u d s c h n i t t  g e b o r g e n  ( B o h r t i e f e  b i s  5 m ) .  Wegen f e h l e n -  
d e r  T r a n s p o r t l o g i s t i k  k o n n t e n  n u r  P r o f i l e  i m  B e r e i c h  von 1 4  
km b e p r o b t  werden.  E i n e  Bohrung u n w e i t  d e r  N u n a t a k s  Ca. 2 0 0  
km i m  Sud-Osten d e r  S t a t i o n  muÃŸt nach  3  m wegen F e s t s i t z e n  
d e s  B o h r g e r Ã ¤ t  e i n g e s t e l l t  werden ,  zudem e n t h i e l t  d e r  Kern  
a u s  u n g e k l Ã ¤ r t e  G r Ã ¼ n d e  g r o Ã Ÿ  Mengen a n  i n f i l t r i e r t e m  
S c h m e l z w a s s e r .  E i n  F l u g  b i s  3 0  km l a n d e i n w Ã ¤ r t  e r f o l g t e  
t r o t z  d e r  h i e r b e i  v o r g e s e h e n e n  M Ã ¶ g l i c h k e i  z u r  Schneeproben-  
nahme o h n e  j e d e  v o r h e r i g e  I n f o r m a t i o n ,  s o  d a Â  d i e  j e t z t  
v o r h a n d e n e n  P r o f i l e  n i c h t  b i s  i n  r e l e v a n t e  E n t f e r n u n g e n  
e n t l a n g  d e r  H a u p t f l i e Ã Ÿ l i n i e  a u s g e d e h n t  werden  k o n n t e n .  E i n e  
Wiede rho lung  d i e s e s  Programms e r s c h e i n t  d e s h a l b  wÃ¼nschenwer t  
D i e  b e r e i t s  i m  F e l d  vorgenommenen S e e s a l z b e s t i m m u n g e n  von 
h a r t e n  O b e r f l Ã ¤ c h e n s c h n e e s t r u k t u r e  z e i g e n  j e d o c h  d e n  e r w a r -  
t e t  s t a r k e n  G r a d i e n t e n  m i t  A b s t a n d  v o n  d e r  E i s k a n t e  i n  
N o r d - S u d - R i c h t u n g  , d a s  P r o f i l  i n  O s t - W e s t - R i c h t u n g  a l s o  
p a r a l l e l  z u r  H a u p t w i n d r i c h t u n g ,  r e f l e k t i e r t  d a g e g e n  vo rwie -  
g e n d  l o k a l e  E r o s i o n s e f f e k t e  ( s i e h e  Abb.  2 ) .  Neben  e i n e m  
L a n g z e i t t e s t  v e r s c h i e d e n e r  N e u s c h n e e s a m m e l v o r r i c h t u n g e n  
w u r d e n  z u s Ã ¤ t z l i c  S c h n e e p r o b e n  i n  e i n e m  R a s t e r f e l d  z u r  
Ã œ b e r p r Ã ¼ f u  d e r  R e p r o d u z i e r b a r k e i t  v o n  P r o b e n n a h m e n  a n  
S c h n e e o b e r f l Ã ¤ c h e  entnommen. 

FÃ¼ d i e  AbschÃ¤tzun  d e s  u n l Ã ¶ s l i c h e  ( m i n e r a l i s c h e n )  S t a u b a n -  
t e i l s  i m  F i r n  d e s  E c k s t r Ã ¶ m - E i s s c h e l f  wurden noch a u s  1.5 m 
T i e f e  g r o Ã Ÿ k a l i b r i g  S c h n e e b l o c k e  g e b o r g e n .  



111. Feldprogramm im SÃ¼dsomme 1982/83  zur Probennahme von 
atmosphÃ¤rische Spurenstoffen und Firnproben 

a) Luftproben 

Nach der Inbetriebnahme der Spurenstoffstation konnten 
im Februar noch folgende Proben gezogen werden: 

- fÃ¼n high-volume Aerosolfilter bis zu 18.000 m3 fÃ¼ 

^ ~ e ,  '~e, 2 1 0 ~ b ,  3 7 ~ s  und Spurenelementverteilung 

- sieben low-volume Membranfilte? (Polycarbonat, Polyvenyl- 
denfluorid und PTFE) 50-400 m fÃ¼ Spurenelementvertei- 
lung und Mikroskopie 

- eine I4co2 probe 
- drei I3co2 Proben 

- kontinuierliche Messung der ~adonkonzentration, von der 
schon eine erste Auswertung vorliegt: der Vergleich mit 
den meteorologischen Parametern zeigt eine deutliche 
Korrelation zwischen Windrichtung und einigen kurzzeitigen 
Ã„nderunge der Radonkonzentration. 

Allerdings gibt es auch Ã„nderunge in der Radonkonzentra- 
tion, die in keinem offensichtlichen Zusammenhang mit dem 
lokalen Wettergeschehen stehen, z.B. der drastische Abfall 
am 1 7 . 2 . 8 3  und anschlieÃŸend allmÃ¤hlich Anstieg. Bei 
derartigen nicht-lokalen Effekten, deren Ursachen wohl in 
der groÃŸrÃ¤umig Zirkulation zu suchen sind, sollte 
versucht werden, Ãœbe eine zirkumpolare Druckfeldanalyse 
die Trajektorien der jeweiligen Luftmassen zurÃ¼ckzuver 1- 9 gen. Der Beitrag des Ozeans, (geschÃ¤tz werden 1 dpm/m ) ,  
sollte vor allem durch die Messungen im SÃ¼dwinte wÃ¤hren 
geschlossener Eisdecke als Konzentrationsabnahme sichtbar 
werden. 

- Gesamtkonzentration und GroÃŸenverteilun der Aitkenkern- 
zahlen (bei diesem Programmpunkt wegen hÃ¤ufige Reparatu- 
ren keine vollstÃ¤ndige Zeitreihen). 

- ZusÃ¤tzlic Spurengasproben (flask-samples) fÃ¼ K.f.A. 
JÃœlic (Dr. J. Rudolph). 

- Die 85-~robennahme (Februar 1 Wochen) erfolgt im Obser- 
vatoriumsbetrieb auf der Georg-von-Neumayer-Station 
(nicht kontaminationsgefahrdet), auf den Fahrtabschnitten 
Kapstadt - Atka-Bucht sowie Atka-Bucht - Rio war zur 
Sicherstellunq eindeutiger Ergebnisse ebenfalls die 
^~r-~robennahme alle 5 O  geographischer  reite durchzu- 
f Å¸hren 



IV. Ãœberwinterungsprogram 

Pro Monat werden von dem Ãœberwinterungstea an der Spuren- 
stoffstation z. Zt. folgende Probennahmen durchgefÃ¼hrt 

- 2 high-volume Aerosolfilter mit bis zu 20.000 m 3 

- 2 low-volume Aerosolfilter mit bis zu 500 m3 

- 4 I3co2 Proben 

- 2 "CO Proben 

- 3 8 5 ~ r  Proben 

- 2 Spurengasproben 
- Betreuung der kontinuierlichen Aufzeichnung der meteorolo- 

gischen Parameter, Radon und des Teilchenzahlers (mit 
Diffusionsbatterie) 

- 1 Oberflachenschneeprobe am Schneepegel (Tiefe 20 cm) 

- Neuschneesammlung, soweit definierbar, Registrierung der 
Seesalzdeposition an Oberflachenschneeproben 

Danksagung 
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VLF-Atmospherics Messungen an der Georg-von-Neumayer-Station 
in der Antarktis 
G.W. Prolss, Bonn 

I. EinfÃ¼hrun 

Wesentliches Ziel dieses Projektes ist die Erfassung und 
Analyse der Atmospherics AktivitÃ¤ am Orte der Georg-von- 
Neumayer-Station in der Antarktis. Messungen dieser Art 
erlauben die groÃŸrÃ¤umi GewittertÃ¤tigkei im Bereich des 
SÃ¼datlantik und der angrenzenden Festlandsgebiete zu 
bestimmen. Dabei bildet die Georg-von-Neumayer-Station ein 
wichtiges Glied in einer Kette von Beobachtungsstationen, 
die bisher aus Empfangsstationen in Berlin, Te1 Aviv und 
Pretoria besteht. 

Der Grundgedanke des Experimentes ist in Abb. 1 skizziert. 
Blitze fuhren zur Abstrahlung elektromagnetischer Wellen 
in einem weiten Frequenzbereich. Ein GroÃŸtei dieser Energie 
wird im Nahfeld des Blitzes absorbiert. Nur im Bereich 
der Langstwellen (3-30 KHz) erlaubt der natÃ¼rlich Wellen- 
leiter Erde-IonosphÃ¤r eine groÃŸrÃ¤umi Ausbreitung der 
Impulse. Dabei kÃ¶nne diese "Atmospherics" bei genugen- 
der Empfindlichkeit der EmpfangsgerÃ¤t noch in 10.000 km 
Entfernung nachgewiesen werden. 

Will man aus solchen Messungen den Ort des Gewitterherdes 
ermitteln, so muÃ sowohl die Richtung der einfallenden 
Strahlung als auch deren Dispersion bestimmt werden. Die 
Richtungsmessunq erfolgt mit Hilfe einer Peilantenne, 
die Dispersion wird an Hand von drei diskreten Frequenzen 
(5, 7 und 9 KHz) bestimmt.. BerÃ¼cksichtig man bei der 
Entfernungsbestimmung sowohl die Amplituden- als auch die 
Laufzeitdispersion, so ergibt sich eine Informationsredun- 
danz, die dazu benutzt werden kann, zusÃ¤tzlich Aussagen 
uber die Eigenschaften des Wellenleiters (insbesondere uber 
die HÃ¶h der reflektierenden IonosphÃ¤renschicht zu machen. 
Dabei wird die Analyse der empfangenen Atmospherics von 
einem Tischrechner gesteuert, der auch die Speicherung 
der Ergebnisse Ã¼bernimmt Eine detaillierte Beschreibung 
der Methodik findet sich in Volland et al., J. Geophys. Res. 
88, 1503, 1983. 

11. Versuchsaufbau 

Die MeÃŸapparatu wurde in fÃ¼n Kisten verpackt mit der 
PolarbjÃ¶r wohlbehalten zur Georg-von-Neumayer-Station 
verschifft. Dort erfolgte die Unterbringung der MeÃŸgerat 
- bestehend aus einem LangstwellenempfÃ¤nge und -analysator, 
einem HP-Tischrechner, einem Oszillographen und einem 
NetzgerÃ¤ - im Laborraum der Station. Nach ihrem Zusammenbau 
wurde die Antenne zunÃ¤chs Ca. 20 m nordÃ¶stlic vom Sta- 
tionseinqang auf einer Schneeaufwerfung aufgebaut. Dieser 
Ort hatte den Vorteil eines freien Empfangsfeldes nach 
Norden und war zudem leicht zugÃ¤nglich Der mitgefÃ¼hrt 
AntennenfuÃ und Abspannseile an spezialangefertigten 
Haringen verliehen dem Aufbau ausreichende StabilitÃ¤t 





hier gezeigten Beobachtungszeitraum durchaus erkennbar. So 
dominiert die GewitteraktivitÃ¤ im sÃ¼damerikanische Raum. 
SchwÃ¤cher Herde finden sich im Bereich des subtropischen 
Sudatlantiks und im sÃ¼dafrikanische Raum. PrÃ¤ziser Aussa- 
gen werden allerdings erst mÃ¶glic sein, wenn es gelingt, 
mit Hilfe von Kreuzpeilungen die jeweiligen ionospharischen 
VerhÃ¤ltniss genauer zu beschreiben. In diesem Zusammenhang 
kommt den MeÃŸdate der Empfangsstation Pretoria besondere 
Bedeutung zu. 

Danksagung. Leiter des hier beschriebenen Projektes ist 
Prof. Dr. H. Volland. Ihm und Dr. J. SchÃ¤fe sei fÃ¼ ihre 
UnterstÃ¼tzun herzlich gedankt. Besonderer Dank gebÃ¼hr 
auch dem Expeditionsleiter Dr. H. Kohnen fÃ¼ seine ausge- 
zeichnete logistische Betreuung des Projektes und den 
gesamten Mannschaften der Georg-von-Neumayer-Station fÃ¼ 
ihre stete Hilfsbereitschaft. 
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47 



Abb. 2 Verteilung der beobachteten GewitteraktivitÃ¤ im 
Zeitraum 27.-31.1.1983 jeweils zwischen 0:30 und 
11:30 UT- Dreiecke kennzeichnen den Ort der Gewit- 
terherde, die ZeigerlÃ¤ng deren IntensitÃ¤ und 
die Zeigerorientierung die jeweilige Ortszeit. Das 
gestrichelte Koordinatensystem beschreibt Orte 
gleicher Entfernung und gleicher Richtung bezÃ¼glic 
der Georg-von-Neumayer-Station. BerÃ¼cksichtig 
wurde nur das Empfangsfernfeld ( > 2000 km); auÃŸer 
dem wurden die Daten hinsichtlich von Spiegelungs- 
effekten korrigiert. Dagegen ist das Atmospherics 
Ausbreitungsmodell noch nicht optimiert, was 
die Streuung der Daten erklÃ¤rt 





s e h e n  G r Ã ¼ n d e  w a h r e n d  d i e s e r  Kampagne  n i c h t  m Ã ¶ g l i c h  
d i e  von u n s  i m  V o r j a h r  a n  d e r  F i l c h n e r - S t a t i o n  e i n g e b a u t e n  
M e Ã Ÿ s y s t e m  a b z u l e s e n .  E s  i s t  j e d o c h  n o t w e n d i g ,  d a Â  i m  
n Ã ¤ c h s t e  SÃ¼dsomme d i e s e  Messungen d u r c h g e f Ã ¼ h r  werden ,  um 
f Ã ¼  d i e  F o l g e j a h r e  bzw. auch  f Ã ¼  Ã ¤ h n l i c h  K o n s t r u k t i o n e n  a n  
a n d e r e r  S t e l l e  e i n e  M Ã ¶ g l i c h k e i  z u r  e x a k t e n  V o r h e r s a g e  d e r  
S e t z u n g e n  z u  e r h a l t e n .  

D i e  u n m i t t e l b a r  nach  H e r s t e l l u n g  d e r  Rohren  d e r  Georg-von- 
Neumayer -S ta t ion  begonnenen Messungen z u r  Konvergenz d e r  
Rohren  wurden auch  i n  d i e s e m  J a h r  f o r t g e s e t z t .  D a s  E r g e b n i s  
i s t  i n  B i l d  3 zusammen m i t  e i n e m  Q u e r s c h n i t t  d u r c h  d i e  
S t a t i o n s r o h r e  a u f g e t r a g e n .  I n  ErgÃ¤nzun  zu f r Ã ¼ h e r e  D a r s t e l -  
l u n g e n  ( z . B .  i n  [2] ) i s t  i m  D iag ramm a u f  B i l d  3 f Ã ¼  d i e  
b e i d e n  M e f i q u e r s c h n i t t e  d e r  z e i t l i c h e  V e r l a u f  d e r  F i r s t s e n -  
k u n g  LI C a u f g e t r a g e n ,  d e r  a u s  g e o m e t r i s c h e n  B e z i e h u n g e n  
zwischen  d e n  MeÃŸwerte d e r  Konvergenzmessungen i m  o b e r e n  
B e r e i c h  d e r  Rohre  b e r e c h n e t  wurde.  E s  h a t t e  s i c h  n Ã ¤ m l i c  
d u r c h  I n a u g e n s c h e i n n a h m e  f e s t s t e l l e n  l a s s e n ,  daÂ n i c h t  n u r  
e i n e  F i r s t s e n k u n g ,  s o n d e r n  auch  e i n e  Soh lenhebung  zu v e r -  
z e i c h n e n  i s t .  

D i e s e  K o n v e r g e n z m e s s u n g e n  s o w i e  d i e  o b e n  b e s c h r i e b e n e n  
Messungen zum S e t z u n g s v e r h a l t e n  d e r  S t a t i o n  werden d u r c h  
d i e  S c h n e e a u f l a s t  a u f  d e r  S t a t i o n  und  n e b e n  d e r  S t a t i o n  
d e u t l i c h  m i t g e p r Ã ¤ g t  D e s h a l b  i s t  e s  n o t w e n d i g ,  d a Â  d i e  
S c h n e e h o h e  u b e r  dem R o h r e n f i r s t  v o n  Z e i t  z u  Z e i t  g e n a u  
e r m i t t e l t  w i r d .  Das  Z i e l  d i e s e r  g e m e i n s a m  m i t  d e r  F i r m a  
C h r i s t i a n i  und N i e l s e n  d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  SchneehÃ¶henaufnahm 
u b e r  d e r  S t a t i o n  i s t  i n  B i l d  4 w i e d e r g e g e b e n .  Man e r k e n n t  
a u s  d i e s e r  D a r s t e l l u n g  d e u t l i c h ,  daÂ U n t e r s c h i e d e  i n  d e r  
S c h n e e Ã ¼ b e r l a g e r u n  v o r l i e g e n .  So  z e i g t  s i c h  z  .B. d e u t l i c h  
i m  B e r e i c h  d e r  S c h n e e s c h m e l z e  d i e  g r Ã ¶ Ã Ÿ  SchneeÃ¼berdeckung  

Neben d e r  B e l a s t u n g  i s t  e i n  w e i t e r e r  F a k t o r  f Ã ¼  d a s  V e r f o r -  
m u n g s v e r h a l t e n  d e r  S t a t i o n  d i e  T e m p e r a t u r  a m  AuÃŸenmante  d e r  
Rohren .  Aus d i e s e m  Grund wurden wÃ¤hren  d e r  l e t z t e n  Expedi-  
t i o n  i n  R o h r e  I zwe i  M e Ã Ÿ q u e r s c h n i t t  f Ã ¼  d i e  Tempera turmes-  
sung a n g e l e g t ,  wobei  d i e  T e m p e r a t u r f Ã ¼ h l e  m Ã ¶ g l i c h s  nahe  a n  
d e n  S t a t i o n s r o h r e n  i n  u n m i t t e l b a r e r  Nahe d e r  MeÃŸpunkt f Ã ¼  
d i e  Konvergenzmessungen b e f e s t i g t  s i n d .  Das E r g e b n i s  d e r  
e r s t e n  Messungen is t  i n  B i l d  5 e i n g e t r a g e n .  Q u e r s c h n i t t  I11 
1 i e g t  i m  B e r e i c h  d e r  G e n e r a t o r s t a t  i o n  und Q u e r s c h n i t t  V  i m  
B e r e i c h  d e s  F u n k c o n t a i n e r s .  Daher  i s t  e r k l Ã ¤ r l i c h  daÂ i n  
Verb indung  m i t  d e r  h Ã ¶ h e r e  W Ã ¤ r m e a b s t r a h l u n  d e r  G e n e r a t o r -  
s t a t i o n  d o r t  i m  F i r s t  d i e  h Ã ¶ c h s t e  T e m p e r a t u r e n  gemessen  
w u r d e n .  D i e s e  B e o b a c h t u n g  w a r  s c h o n  f r Ã ¼ h e  g e m a c h t  und  
b e s c h r i e b e n  worden [3] , d a  z u r  j e w e i l i g e n  Konvergenzmessung 
auch Tempera tu rmessungen  z u r  E r m i t t l u n g  e i n e s  K o r r e k t u r g l i e -  
d e s  d u r c h g e f Ã ¼ h r  werden .  

2 .  I n  s i t u - M e s s u n g e n  zum V e r f o r m u n g s v e r h a l t e n  von S c h e l f e i s  

D i e  l a n g f r i s t i g  a n g e l e g t e n  V e r f o r m u n g s m e s s u n g e n  a n  d e n  
B a u w e r k e n  d e r  d e u t s c h e n  A n t a r k t i s s t a t i o n e n  k Ã ¶ n n e  a u c h  
h e r a n g e z o g e n  w e r d e n ,  d a s  V e r f o r m u n g s v e r h a l t e n  d e s  S c h e l f e i -  
S e s  i n s g e s a m t  k e n n e n z u l e r n e n ,  wozu z.B.  a u c h  d i e  i n  B i l d  1 





3 .  Durch fÃ¼hrun  g l a z i o l o g i s c h e r  Bohrungen 

E i n  S c h w e r p u n k t  i m  P rogramm d e r  E x p e d i t i o n  1 9 8 2 / 8 3  l a g  
i n  dem E i n s a t z  d e s  E i s b o h r e r s ,  m i t  dem e i n e  B o h r t i e f e  
von m i n d e s t e n s  200 m e r r e i c h t  werden s o l l t e .  Aufbauend a u f  
d e n  E r f a h r u n g e n  d e s  V o r j a h r e s  151 s o w i e  a n g e r e g t  d u r c h  
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  m i t  a u s l Ã ¤ n d i s c h e  K o l l e g e n  waren  e i n i g e  
M o d i f i k a t i o n e n ,  i n s b e s o n d e r e  a u c h  i m  H i n b l i c k  a u f  d a s  
A n t i t o r q u e - S y s t e m ,  e r a r b e i t e t  worden.  Wahrend d e r  d i e s j a h -  
r i g e n  B o h r a r b e i t e n  h a t  s i c h  a l l e r d i n g s  h e r a u s g e s t e l l t ,  
d a Â  s i c h  d a s  s c h o n  i m  V o r j a h r  e i n g e s e t z t e  und a u f  d i e  
E n t w i c k l u n g  v o n  R u f l i  z u r Ã ¼ c k g e h e n d  A n t i t o r q u e - S y s t e m  
auch  b i s  i n  T i e f e n  von Ãœbe 200 m b e s t e n s  b e w a h r t .  

Das g e s a m t e  Bohrsys t em wurde  b e r e i t s  i m  B e r i c h t  d e r  Vor j ah -  
r e s e x p e d i t i o n  [2] k u r z  v o r g e s t e l l t ,  E i n z e l h e i t e n  f i n d e n  s i c h  
a n  a n d e r e r  S t e l l e  [5].  B e i  d e r  w a h r e n d  d e r  E x p e d i t i o n  
e i n g e s e t z t e n  V e r s i o n  d e s  B o h r e r s  ( S y s t e m  11, Winde 11) waren 
v e r s c h i e d e n e  V e r b e s s e r u n g e n  vorgenommen worden,  d i e  s i c h  au f  
Handhabung und B o h r t e c h n i k ,  i n  e rs ter  L i n i e  j e d o c h  auf  e i n e  
e r h e b l i c h e  G e w i c h t s v e r m i n d e r u n g  bezogen .  So s o l l  l e d i g l i c h  
i n  B i l d  8 a  d a s  S c h a l t p u l t  f Ã ¼  d i e  S t e u e r u n g  d e s  B o h r e r s  und 
d e r  Winde ( S y s t e m  11) und i n  B i l d  8 b  d a s  u n t e r e  Ende d e s  
B o h r r o h r s  m i t  B o h r k r o n e  g e z e i g t  werden.  

D i e  w i c h t i g s t e n  K e n n d a t e n  d e s  B o h r e r s  s i n d  n a c h f o l g e n d  
z u s a m m e n g e s t e l l t :  

Lange d e s  B o h r r o h r e s  e i n s c h l .  Motor ,  
G e t r i e b e  und A n t i t o r q u e - S y s t e m :  

Durchmesse r  d e s  B o h r l o c h e s :  117 mm 

K e r n d u r c h m e s s e r :  7  5  m 

Bohrmotor  450 W ;  140 Amp; 3000 rpm; G e t r i e b e Ã ¼ b e r s e t z u n  1 :17  
( 1 7 5  rpm a n  d e r  K r o n e )  

Windenmotor 3000 W ;  140 Apm; 3000 rprn; U n t e r s e t z u n g s g e t r i e b e  
1 :213 

Bohrmast  Lange  5 , 5 0  m 

Kabel  ( 7 - a d r i g  ) S y s t e m  I Sys tem I1 

Gewicht  kg/1000 m 370 125  

Gesamtgewich t  550 kg 220 kg 

M i t  d i e s e m  B o h r s y s t e m  w a r  e s  g e l u n g e n ,  i n n e r h a l b  von  1 6  
T a g e n  e i n e  B o h r t i e f e  v o n  Ã œ b e  2 0 0  m z u  e r r e i c h e n .  D e r  
B o h r f o r t s c h r i t t  g e g e n  d i e  T i e f e  i s t  a u f  B i l d  9 d a r g e s t e l l t .  
Auf B i l d  9 s i n d  a u c h  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  i m  Abs tand  von 10 
m d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  T e m p e r a t u r m e s s u n g e n  a u f g e t r a g e n .  Hier  



s t e l l t  s i c h  d e r  g r u n d s Ã ¤ t z l i c  b e k a n n t e  T e m p e r a t u r v e r l a u f  i n  
e inem S c h e l f e i s  d a r .  A l l e r d i n g s  is t  zu b e a c h t e n ,  daÂ d i e  
L u f t t e m p e r a t u r  a n  d e r  j e w e i l i g e n  " f r i s c h e n "  B o h r l o c h s o h l e  
gemessen  wurde ,  wobei  z u r  Vermeidung e i n e r  zu g r o Ã Ÿ e  Zeit- 
v e r z Ã ¶ g e r u n  d e s  e i g e n t l i c h e n  Bohrens  e i n e  V e r w e i l d a u e r  d e s  
M e Ã Ÿ i n s t r u m e n t e  von n u r  e t w a  15  Minu ten  z u g e l a s s e n  werden  
k o n n t e .  D i e s  b e d e u t e t ,  daÂ d i e  i n  B i l d  9  angegebenen  Tempe- 
r a t u r e n  v e r m u t l i c h  z u  h o c h  s i n d .  D i e s e  V e r m u t u n g  w i r d  
d a d u r c h  b e s t Ã ¤ t i g t  daÂ i n  e i n e r  nach Beend igung  d e r  Bohrung 
d u r c h g e f Ã ¼ h r t e  MeÃŸre ihe  f Ã ¼  d i e  d i e  Z e i t b e g r e n z u n g  n i c h t  
b e s t a n d ,  e t w a  um 1Â° t i e f e r e  T e m p e r a t u r e n  gemessen  wurden.  
Ausgehend von d i e s e n  E r f  a h r u n g e n  werden i n  d e n  F o l g e j a h r e n  
d i e  Tempera tu rmessungen  i n  B o h r l Ã ¶ c h e r  s o  d u r c h g e f Ã ¼ h r t  daÂ 
d e r  T e m p e r a t u r g e b e r  m i t  e i n e r  A n p r e Ã Ÿ v o r r i c h t u n  a n  d i e  
Bohrlochwandung g e d r Ã ¼ c k  w i r d .  

D i e  beim Bohren  gewonnenen E i s k e r n e  waren  b i s  i n  e i n e  T i e f e  
von 69  m e i n w a n d f r e i .  Danach kam e i n e  Zone von Ca. 30 m ,  i n  
d e r  d i e  B o h r k e r n e  w e i t g e h e n d  z e r b r o c h e n  waren .  I n  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  
T i e f e  k o n n t e n  v e r e i n z e l t  w i e d e r  g u t e  Kerne  gezogen  werden.  
Ãœbe Ã ¤ h n l i c h  E r f a h r u n g e n  war e r s t  k Ã ¼ r z l i c  von zwei  For-  
s c h e r g r u p p e n  b e r i c h t e t  worden [6], [7]. Es i s t  zu  b e a c h t e n ,  
daÂ b e i  e i n e r  T i e f e  von Ca. 90 m d i e  Z u g f e s t i g k e i t  d e s  E i s e s  
e t w a  d e r  A u f l a s t s p a n n u n g  e n t s p r i c h t .  D a m i t  i s t  i n f o l g e  d e r  
D r u c k e n t l a s t u n g  beim Bohren  d a s  E i s  a b  d i e s e r  T i e f e  Ã ¤ u Ã Ÿ e r  
s p r Ã ¶ d  und  e m p f i n d l i c h .  D e r  S c h w e r p u n k t  d e r  w e i t e r e n  
E n t w i c k l u n g s a r b e i t  am Bohrsys t em l i e g t  i n  d e r  V e r b e s s e r u n g  
d e s  B o h r k o p f e s  e i n s c h l i e Ã Ÿ l i c  B o h r k r o n e  m i t  dem Ziel ,  d i e  
K e r n q u a l i t Ã ¤  zu  v e r b e s s e r n .  w e i t e r h i n  g e h t  e s  um S i c h e r s t e l -  
l e n  e i n e r  e i n w a n d f r e i e n  FÃ¼hrun d e s  B o h r r o h r e s  i m  B o h r l o c h ,  
um V e r k a n t u n g e n  und  d a m i t  S c h Ã ¤ d i g u n g e  d e s  E i s k e r n e s  zu  
ve rme iden .  

D i e  e i n z e l n e n  s o r g f Ã ¤ l t i  v e r p a c k t e n  E i s k e r n e  w u r d e n  i m  
K Ã ¼ h l c o n t a i n e  d e s  V e r s o r g u n g s s c h i f f e s  z u r  e i n g e h e n d e n  
U n t e r s u c h u n g  a n  d e n  v e r s c h i e d e n e n  d e u t s c h e n  F o r s c h u n g s i n -  
s t i t u t e n  nach  D e u t s c h l a n d  t r a n s p o r t i e r t .  

A l s  d a s  S c h e l f e i s  nach  16  B o h r t a g e n  d u r c h b o h r t  war, d r Ã ¼ c k t  
d e r  W a s s e r Ã ¼ b e r d r u c  von f a s t  17 b a r  d a s  B o h r r o h r  nach  oben ,  
d a s  i n  e i n e r  T i e f e  von Ca. 60 m s t e c k e n b l i e b .  D e r  Wasser -  
s p i e g e l  s t i e g  n o c h  b i s  3 6 , 7  m a n ,  b e v o r  d a s  W a s s e r  i m  
B o h r l o c h  g e f r o r .  

4 .  V e r a n k e r u n g  f Ã ¼  d e n  45  m-Mast 

Das M e t e o r o l o g i s c h e  I n s t i t u t  d e r  TU Hannover  h a t  f Ã ¼  d i e  
Beobachtung d e r  Bewegungen i n  h Ã ¶ h e r e  L u f t s c h i c h t e n  von d e r  
F i rma C+S A n t e n n a s ,  E n g l a n d ,  e i n e n  45  m hohen  G i t t e r m a s t  
b e s c h a f f t .  D i e  V e r a n k e r u n g  d e r  A b s p a n n s e i l e  f Ã ¼  d i e s e n  Mast  
war  von u n s  e n t w i c k e l t ,  h e r g e s t e l l t  und wahrend  d e r  Expedi -  
t i o n  m o n t i e r t  worden .  

Aufgrund d e r  a n g e s e t z t e n  W i n d l a s t e n  e r g a b e n  s i c h  a u s  d e r  
s t a t i s c h e n  Berechnung  d i e  i n  B i l d  1 0  a n g e g e b e n e n  K r Ã ¤ f t e  d i e  
u b e r  d a s  Fundament  u n t e r  dem Mast  sowie u b e r  i n s g e s a m t  6  
V e r a n k e r u n g s p u n k t e  i n  d e n  S c h n e e  und F i r n  Ã œ b e r t r a g e  werden 



muÃŸten Das von uns entwickelte Verankerungssystem besteht 
zur Aufnahme der Vertikallast entsprechend Bild 1 1  aus einem 
Zugglied mit einem Pfropfen aus verdichtetem und vorbelaste- 
tem Schnee. Die LÃ¶che fÃ¼ das Zugglied mit 10 cm Durchmes- 
ser und 4 m Lange werden mit dem SIPRE-Bohrer gebohrt. Zur 
Aufnahme der Horizontallast aus den Abspannseilen wurde eine 
Druckplatte angeordnet. 

Da es sich um eine Permanentverankerung handelt, ist an 
einem Verankerungspunkt eine Vorrichtung zur langfristigen 
Beobachtung von mÃ¶gliche vertikalen und horizontalen 
Verschiebungen des Ankerkopfes installiert worden ( s .  Bild 
12). AuÃŸerde werden von den Ãœberwinterer gleichzeitig mit 
den Verschiebungsmessungen an diesem Verankerungspunkt 
mittels eines Zugkraftaufnehmers die aus den Abspannseilen 
ankommenden Zugkrafte gemessen, so daÂ eine realitatsbezoge- 
ne Auswertung der Ãœbe eine lÃ¤nger Zeitperiode einzuholen- 
den Verschiebungsdaten mÃ¶glic sein wird. In diese Auswer- 
tung werden die aktuellen Wetterdaten sowie die Setzungsmes- 
sungen am Flachfundament des Mastes einbezogen, so daÂ 
hiermit eine wichtige ErgÃ¤nzun zu den bereits seit Ãœbe 2 
Jahren laufenden Beobachtungen an anderen Bauwerken im bzw. 
auf dem Eis gegeben ist. 

5. Zusammenfassung und WÃ¼rdigun 

In diesem Bericht wird ein Ãœberblic gegeben Ãœbe die 
wichtigsten Ergebnisse unserer wissenschaftlichen Arbeiten 
im Rahmen der deutschen Antarktisexpedition 1982/83, bei der 
die wahrend der beiden vorausgegangenen Expeditionen begon- 
nenen Forschungsarbeiten weitergefÃ¼hr sowie neue Fragestel- 
lungen aufgegriffen wurden. Im Mittelpunkt steht dabei immer 
die Erfassung der zeit- und temperaturabhangigen mechanisch- 
reologischen Eigenschaften von Schnee, Firn und Eis, und 
zwar einmal als glaziologische Grundlagenforschung im 
Hinblick auf die Massenbilanz von Schelfeisbereichen und 
zum anderen bezogen auf die anwendungsorientierte Aufgabe, 
auf und im Eis der Antarktis verschiedenartige Bauwerke wie 
Flach- und TiefgrÃ¼ndungen Verankerungen, Stollen und 
Schachte standsicher zu errichten. 

Um in Verfolgung dieses doppelten Zieles den heutigen 
Erkenntnisstand zu erreichen, waren wir auf vielfÃ¤ltig 
UnterstÃ¼tzun durch die anderen an den Expeditionen teilneh- 
menden Wissenschaftler angewiesen. Besonders hervorzuheben 
ist auÃŸerde die pÃ¼nktlich und, zuverlÃ¤ssig DurchfÃ¼hrun 
der Messungen durch die bisher 3 Uberwinterungsmannschaften. 
Diesen Kollegen und Freunden, daneben auch allen Mitarbei- 
tern des Bochumer Grundbau-Lehrstuhls , allen voran Herrn 
Heinrich Reese, der schon zweimal die Strapazen der Expedi- 
tionsteilnahme auf sich genommen hat, sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt. SchlieÃŸlic danken wir dem AWI und der DFG 
fÃ¼ die finanzielle und logistische UnterstÃ¼tzun unserer 
Arbeit. 
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B i l d  2 Zeit-Verformungsverhal t e n ,  
aÃ Georg-von-Neumayer-Station 
b )  Filchner-Station. 
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- Querschnitt I V  
- -  Querschnitt V 

i t  [Wochen] 
Bild 3 Ergebnis der Konvergenzmessungen Ãœbe 2 Jahre an ei- 

ner Rohre der Georg-von-Neumayer-Station. 
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Bild 4 Schneehohen Ãœbe der Georg-von-Neumayer-Station, 
Stand Februar 1983. 



Bild 5 Temperaturmessungen an zwei Querschnitten der ~ o h r e  
I der Georg-von-Neumayer-Station. 



X ^ 
Inklinometer -. 

Verbindungs- 
muffe - 

Abstands? 
halter 

Anzeige- Kabeltrommel 

-K.-̂//..--̂/ 

-Bohr loch 

~Ver rohrung 

* 
Verrohrung 

Muffe 

^ 
Inklinometer 

X 
Bohrloch 

Bild 6 Ergebnisse der wiederholten Neigungsmessungen an ei- 
nem 7 3 , 6  m tiefen Loch an der Georg-von-Neumayer- 
Station einschl. Prinzipskizze zum MeÃŸsystem 
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Georg-von-Neumayer-Station einschl. Prinzipskizze 
des Meflsystems. 
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B i l d  8 a )  A n s i c h t  d e s  S t e u e r p u l t e s  
b )  B o h r k o p f  m i t  B o h r k r o n e  

F o t o s :  K--H. B Ã ¤ s s l e  



Bild 9 Bohrfortschritt Ãœbe die Tiefe und Temperaturprofil 
an dem tiefen Bohrloch an der Georg-von-Neumayer- 
Station. 
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Bild I 0  45 m-Mast mit Lastangaben fÃ¼ die Zugverankerungen 
und die FlachgrÃ¼ndung 

Bild 1 1  Prinzipskizze des Verankerungssystems. 
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Bild 12 Prinzipskizze der MeÃŸeinrichtun zur langfristigen 
Beobachtung des Verankerungspunktes. 
1 DÃ¼belroh 
2 DÃ¼belplatt 
3 Seiltragose 
4 KraftmeÃŸdos 
5 Ankerstange mit Spannmutter 
6 MeÃŸlatt mit Skalierung 
7 Tragrohr der MeÃŸeinrichtun mit Skalierung 
8 Tragring der MeÃŸlatt 
9 Wasserwaage 





in Betrieb gehalten. HierfÃ¼ muÃŸt zunÃ¤chs die Trasse 
erkundet und markiert werden. Das spaltenreiche Gebiet um 
den Ice-Rise lieÃ vermuten, daÂ dort eine, wenn auch energe- 
tisch kleine, seismische AktivitÃ¤ herrscht. Dies hat sich 
bestÃ¤tig und es konnte eine ganze Reihe dieser "Eisbeben" 
registriert werden. Die Abb. 2 zeigt ein Registrierbeispiel 
eines derartigen lokalen Ereignisses im Bereich des Ice-Rise. 

Neben den Feldmessungen wurde intensiv am Ausbau des 
geophysikalischen Observatoriums innerhalb der Georg-von- 
Neumayer-Station gearbeitet. Durch den Erweiterungsbau der 
Station stand nun mehr Raum zur VerfÃ¼gung Alle Registrier- 
einrichtungen wurden von ihrem bisherigen, provisorischen 
Aufstellungsort umgesetzt und neu installiert. Desgleichen 
wurde das Rechnersystem des Observatoriums installiert, auf 
seine FunktionsfÃ¤higkei Ã¼berprÃ¼ und in Betrieb genommen. 
Damit ist nun die digitale Erfassung aller MeÃŸgroÃŸ des 
geophysikalischen Observatoriums mÃ¶glich 

AbschlieÃŸen kann gesagt werden, daÂ neben einer Reihe 
neuer Daten, deren Auswertung noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen wird, auch eine Menge Erfahrung in apparativer 
Hinsicht gesammelt werden konnte. Die Station hat sich 
als logistische Basis fÃ¼ Arbeiten in der Umgebung hervorra- 
gend bewÃ¤hrt 



0 P u n k t  rni t 3 - K o m p o n e n t e n  S e i  s r n o m e t e r  

0 P u n k t  rni t V e r t i k a l  s e i  s m o m e t e r  

+ Z u s Ã ¤ t z l i c h e  M e Ã Ÿ p u n k  i rn  F e b r u a r  8 3  

Abb. 1 L a g e p l a n  d e s  s e i s m i s c h e n  A r r a y s  a u f  dem Eckstrom- 
S c h e l f e i s .  Wahrend d e r  Ã œ b e r w i n t e r u n  s i n d  d i e  m i t  
K r e i s e n  m a r k i e r t e n  P u n k t e  a l s  A u Ã Ÿ e n s t a t i o n e  i n  
B e t r i e b .  D i e  D a t e n Ã ¼ b e r t r a g u n  e r f o l g t  m i t  T e l e m e t r i e .  



Abb. 2 B e i s p i e l  e i n e r  R e g i s t r i e r u n g  am P u n k t  I R  d e s  se is-  
m i s c h e n  A r r a y s .  Dieses E r e i g n i s  s t e h t  v e r m u t l i c h  i n  
u r s Ã ¤ c h l i c h e  Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e r  B e w e g u n g  d e s  
E i s e s  Ãœbe e i n e  F e l s s c h w e l l e  i m  U n t e r g r u n d .  



Das oberflÃ¤chennah Ozon in der maritimen Atmosphare 
P. Winkler, Hamburg 

Das Hauptaugenmerk der Ozonforschung galt lange Zeit 
ausschlieÃŸlic dem stratosphÃ¤rische Ozon, da hier aufgrund 
verschiedener anthropogener Emissionen ein Abbau der 
Ozonschicht befÃ¼rchte wurde. Fortschritte in der Behandlung 
der photochemischen Vorgange haben das Interesse am tropo- 
sphÃ¤rische Ozon wieder aufleben lassen aus zweierlei 
GrÃ¼nden Die Modelle prognostizieren eine wenn auch schwache 
tropospharische Ozonproduktion in der GrÃ¶ÃŸenordnu von 
1 ppb/d. Ã„nderunge der chemischen Zusammensetzung kÃ¶nne 
daher diese Produktion verstÃ¤rke oder abschwÃ¤che (eg. 
Hameed and Chess 1983). Dazu kommt, daÂ Ozon neben Wasser- 
dampf und Kohlendioxid das wichtigste strahlungsabsorbieren- 
de Gas ist und daher den Strahlungshaushalt der Erde beein- 
fluÃŸt Obwohl nur etwa 10% des Gesamtozons sich in der 
Troposphare befinden, wirken sich Ã„nderunge der tropospha- 
rischen Ozonkonzentration im Strahlungshaushalt ebenso stark 
aus, wie eine gleichgroÃŸ prozentuale Ã„nderun des strato- 
sphÃ¤rische Ozons (Ramanathan and Dickinson 1979). Dies ist 
im wesentlichen eine Folge der Druckverbreiterung der 
Absorptionslinien, d.h. uber die FlÃ¼ge der druckverbreiter- 
ten Linie kann ebensoviel Strahlung absorbiert werden, wie 
Ãœbe die Linie unter geringerem Druck. 

Der photochemischen Ozonerzeugung steht der Transport 
durch meteorologischen Austausch gegenÃ¼ber Das stratospha- 
rische Ozon gelangt Ãœbe die sogenannten TropopausenbrÃ¼ch 
in die Troposphare und wird am Boden- zerstÃ¶rt Da wegen der 
etwa 10-fach stÃ¤rkere ZerstÃ¶run an Landoberflachen gegen- 
Ã¼be der Meeresoberflache Ã¼be Land meist Vertikalgradienten 
bestehen, ist die maritime Atmosphare besser geeignet, 
den tropospharischen Ozongehalt reprÃ¤sentati vom Boden aus 
zu bestimmen. Vergleiche zwischen F'lugzeugmessungen und 
Schiffsmessungen haben dies bestÃ¤tig (Routhier et al. 
1980). Breitenschnitte des Ozons geben daher auch Auskunft 
uber Intrusionszonen aus der StratosphÃ¤re 

Systematische Messungen des oberflachennahen Ozons in 
der maritimen Atmosphare wurden vom Meteorologischen 
Observatorium Hamburg seit 1977 begonnen. Unter anderem 
wurden auch wÃ¤hren der Krill-Expeditionen 1977/78 und 
1980/81 Breitenverteilungen des Ozons gemessen. Tabelle 
1 gibt Auskunft uber die bisherigen grÃ¶ÃŸer Breitenschnitte 
(9 Profile Ãœbe den Bereich 5 5 O ~  - 70~s). Hinzu kommen 
eine Reihe weiterer Reisen Ãœbe kleinere Breitenabschnitte 
(1 3 Profile) mit verschiedenen Schiffen, die nicht weiter 
erwÃ¤hn sind. 



S c h i f f  Z e i t r a u m  

31.  R e i s e  W a l t h e r  Herwig Okt .  1977 - F e b r .  1978 
56.  R e i s e  Meteo r  Okt .  1980 - A p r i l  1981 
4 4 .  R e i s e  W a l t h e r  Herwig Dez. 1980 - A p r i l  1981 5 5 " ~  - 70Â° 

R e i s e  P o l a r q u e e n  Nov. 1981 - F e b r .  1982 
R e i s e  P o l a r b j Ã ¶ r  Nov. 1982 - MÃ¤r 1983 

1 .  R e i s e  P o l a r s t e r n  Dez. 1982 - A p r i l  1983 ( n o c h  n i c h t  
a u s g e w e r t e t )  

E i n e  D a r s t e l l u n g  und Besprechung a l l e r  P r o f i l e  wurde  h i e r  zu 
w e i t  f Ã ¼ h r e n  Es  s e i  h i e r  l e d i g l i c h  d a s  b i s h e r  g e w o n n e n e  
m i t t l e r e  P r o f i l  z w i s c h e n  5 5 O ~  und  7 0 O ~  ( d i c k e  L i n i e  i n  
Abb.  1 )  u n d  d a s  a u f  d e r  l e t z t e n  R e i s e  v o n  " P o l a r b j o r n "  
(1982 /83)  gewonnene P r o f i l  ( d Ã ¼ n n  L i n i e  i n  Abb. 1  ) b e s p r o -  
c h e n .  I n  dem angegebenen  m i t t l e r e n  P r o f i l  s i n d  d i e  D a t e n  
von d e r  " P o l a r b j Ã – r n t ' - R e i s  und d e r  " P o l a r s t e r n " - R e i s e  noch 
n i c h t  e n t h a l t e n .  Durch Hinzunahme d e r  neuen  R e i s e n  s i n d  n u r  
s Ã ¼ d l i c  von 3 5 O ~  noch s t Ã ¤ r k e r  V e r Ã ¤ n d e r u n g e  z u  e r w a r t e n ,  
d a  f Ã ¼  d i e s e n  T e i l  e rs t  wenig D a t e n  z u r  Ver fÃ¼gun  s t a n d e n .  
N Ã ¶ r d l i c  von 3 5 O ~  d u r f t e n  s i c h  d i e  M i t t e l w e r t e  d u r c h  d i e  
H i n z u n a h m e  d e r  n e u e n  D a t e n  um w e n i g e r  a l s  5 %  v e r Ã ¤ n d e r n  

D a s  m i t t l e r e  P r o f i l  und d a s  " P o 1 a r b j Ã – r n " - P r o  il  w e i s e n  
e i n i g e  t y p i s c h e  G e m e i n s a m k e i t e n  a u f .  D e r  O z o n g e h a l t  i n  
d e r  N o r d h e m i s p h a r e  i s t  h o h e r  a l s  i n  d e r  S Ã ¼ d h e m i s p h a r e  
Aus zwei  w e s e n t l i c h e n  GrÃ¼nde s o l l t e  d a s  umgekehr t e  B i l d  
e r w a r t e t  werden:  

a )  D i e  O z o n z e r s t Ã ¶ r u n  ist wegen d e r  g r Ã ¶ Ã Ÿ e r  L a n d f l Ã ¤ c h e  i n  
d e r  N o r d h e m i s p h a r e  h o h e r  a l s  i n  d e r  S u d h e m i s p h a r e .  

b )  D i e  m e i s t e n  R e i s e n  f a n d e n  i n  d e r  Zeit Nordwinter/SÃœdsom 
m e r  s t a t t .  I m  Sommer i s t  d e r  O z o n g e h a l t  a l l g e m e i n  h Ã ¶ h e r  
wenn man von d e n  a n  L a n d s t a t i o n e n  gewonnenen Messungen 
a u s g e h t .  

Wenn nun e i n  u m g e k e h r t e s  B i l d  g e f u n d e n  w i r d ,  s o  kann d i e s  
n u r  f o l g e n d e r m a Ã Ÿ e  i n t e r p r e t i e r t  werden :  En tweder  f i n d e t  
i n  d e r  N o r d h e m i s p h a r e  b e r e i t s  e i n e  d e u t l i c h e  p h o t o c h e m i s c h e  
O z o n p r o d u k t i o n  s t a t t ,  d a  h i e r  d i e  a n t h r o p o g e n e n  Hauptemis-  
s i o n s q u e l l e n  l i e g e n .  D i e  Ã ¤ h n l i c h  B r e i t e n v e r t e i l u n g  v o n  
Kohlenmonoxid s t Ã ¼ t z  d i e s e  A n s i c h t ,  d a  CO z u r  O z o n p r o d u k t i o n  
b e i t r a g t  ( F i s h m a n  e t  a l .  1 9 7 9 ) .  D i e  S t i c k o x i d e  ( N O  + N O Ã £ )  
d i e  f Ã ¼  e i n e  p h o t o c h e m i s c h e  O z o n p r o d u k t i o n  e i n e  p r i m a r e  
B e d e u t u n g  h a b e n ,  w e i s e n  e b e n f a l l s  i n  d e r  N o r d h e m i s p h Ã ¤ r  
d e u t l i c h  h Ã ¶ h e r  M i s c h u n g s v e r h a l t n i s s e  a u f  ( H e l a s  1 9 8 3 ) ,  und 
wÃ¼rde s o m i t  e i n e  a n t h r o p o g e n e  B e e i n f l u s s u n g  d e s  t r o p o s p h a -  
r i s c h e n  O z o n h a u s h a l t s  w a h r s c h e i n l i c h  m a c h e n ,  z u m i n d e s t  
k o n n t e  e i n e  s o l c h e  i n  b e s t i m m t e n  B r e i t e n  b e r e i t s  s t a t t f i n -  
den .  D i e s e  Ã œ b e r l e g u n g e  w e i s e n  i n s g e s a m t  s e h r  d e u t l i c h  au f  
d i e  N o t w e n d i g k e i t  d e r  Messung von b r e i t e n a b h Ã ¤ n g i g e  Spuren -  
g a s p r o f i l e n  h i n .  

E i n e  z w e i t e  I n t e r p r e t a t i o n  f u h r t  d i e  h Ã ¶ h e r e  Ozonkonzen t r a -  
t i o n e n  i n  d e r  Nordhemispha re  a u f  e i n e n  v e r s t Ã ¤ r k t e  L u f t a u s -  
t a u s c h  z w i s c h e n  T r o p o s p h Ã ¤ r  und S t r a t o s p h Ã ¤ r  i n  d e r  Nordhe- 
m i s p h a r e  z u r Ã ¼ c k  d e r  m Ã ¶ g l i c h e r w e i s  d u r c h  d i e  K o n t i n e n t e  





A b s o r p t i o n s v e r f a h r e n  ( F a .  D a s i b i ) .  B e i d e  V e r f a h r e n  g e l t e n  
a l s  s o g e n a n n t e  A b s o l u t v e r f a h r e n ,  d i e ,  wenn d e r  L u f t d u r c h -  
S a t z  b e k a n n t  i s t ,  d i r e k t  d e n  P a r t i a l d r u c k  bzw. d a s  Mischungs-  
v e r h a l t n i s  a n z e i g e n .  P a r a l l e l m e s s u n g e n  d i e s e r  A r t  s i n d  s e h r  
b e d e u t s a m ,  d a  s i e  l e t z t l i c h  e r s t  A u s k u n f t  d a r Ã ¼ b e  g e b e n ,  
w i e  s i c h e r  d i e  Messungen s i n d .  V e r g l e i c h s m e s s u n g e n  z w i s c h e n  
dem KJ-Ver fah ren  und e inem w e i t e r e n ,  dem s o g .  Chemilumines-  
z e n z v e r f a h r e n  s i n d  b i s h e r  b e f r i e d i g e n d  v e r l a u f e n .  Zwischen 
KJ-Verfahren  und D a s i b i  t r a t e n  z e i t w e i s e  D i f f e r e n z e n  a u f ,  
d e r e n  U r s a c h e  i m  V e r l a u f  d e r  Auswer tungen  zu  k l a r e n  s e i n  
w i r d .  

D i e  Ozonmessung m i t  dem KJ-Ver fah ren  h a t  s i c h  b i s h e r  a l s  
r e l a t i v  p r o b l e m l o s  e r w i e s e n .  M i t  d e r  B e t r e u u n g  d u r c h  Fremd- 
p e r s o n a l  wurden b i s h e r  g u t e  E r f a h r u n g e n  gemach t .  Wenngle ich  
S c h i f f s a b g a s e  s i c h  s e h r  s t Ã ¶ r e n  a u f  d i e  Messung a u s w i r k e n ,  
s o  l a Ã Ÿ  s i c h  d o c h  a n h a n d  d e r  R e g i s t r i e r u n g  l e i c h t  e n t -  
s c h e i d e n ,  w e l c h e  Z e i t a b s c h n i t t e  f Ã ¼  d i e  Auswer tung b r a u c h b a r  
s i n d .  D i e  M e s s u n g e n  s o l l e n  a u c h  i n  Z u k u n f t  f o r t g e s e t z t  
werden .  
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Abb. 1 Mittleres Breitenprofil des Partialdrucks des boden- 
nahen Ozons (dicke Linie) und das auf der Antarktis- 
reise von nPolarbjorn" 1 9 8 2 / 8 3  gemessene Profil. 
ITCZ bedeutet innertropische Konvergenzzone. 



Background 

The return leg of the Antarctic supply vessel "Polarbjorn" 
has been used for oceanographic observation. In contrast to 
earlier "Polarsirkel"/"Polarqueenl' cruises in 198O/8 1 and 
1981/82 (Henke and Zenk, 1980; Knoll et al., 1982) this time 
we only had the opportunity to conduct surface observations 
of temperature. The obtained temperature data were supple- 
mented by regular salinity samples from the sea surface. Aim 
of the current project - first started in 1978 on N/V "Otto 
Hahn" (Henke, 1978) - is a statistical description of upper 
ocean temperature/salinity structure On long meridional 
sections on both hemispheres. In order to exclude coastal 
effects it was necessary to follow a course through deep sea 
basins (CÂ£ Fig . 1 ) . Increasingly frequent our temperature 
data Sets are used as ground truth for satellite infrared 
observations and for other s imultaneous expedition ( i. e. 
"Meteor" cruise 64, NE-Atlantic, March/April 1983)* 

Methods and observations 

In Cape Town the ship was equipped with two selfrecording 
instruments for temperature and electrical conductivity. 
The first data logger, its Sensor being in thermal conduct 
with the engine's cooling inlet, recorded temperature 
fluctuations in 3 m depth. The second instrument was mounted 
in the engine room as a flow-through instrument. It recorded 
temperature and conductivity data for the later computation 
of salinity fluctuations. The sampling rate of both instru- 
ments was Set to 10 min. Being aware of the inaccurate 
absolute temperature observable near the engine room, we 
have taken bucket temperatures and salinity samples 7 times 
a day. The 237 bottles and the thermometer readings will 
serve as a reference for the continuous data of our simple 
thermosalinograph, adapted from a modified Aanderaa current 
meter. The data collection by continuous instruments and by 
bucket samples lasted from 16 February to 8 March 1983, 

Preliminary data display and discussion 

In Fig. 1 we show the horizontal temperature distribution 
on the "Polarbjorn" trackline. The presentation was derived 
from bucket temperatures only, and therefore is restricted 
to daylight observations. Following the northbond course of 
"PolarbjÃ¶rn we find the characteristicly slow temperature 
increase of the Benguala current System with small fluctua- 
tions between the Agulhas extention area and the equator, 
The horizontal temperature gradient in the late Summer Part 
of the sections yielded approximately 1.8Â°~/100 km, Right 
at the equator we find the expected intermediate temperature 
minimum (27.1Â°c) which might be caused by local upwellin 8 * The thermal equator with the maximum temperature of 29.5 C 



was encountered at 5O04'~. The winter Part of our section 
is associated with a mean temperature gradient of approxima- 
tely 4. ~OC/I 000 km. Temperature fluctuations, especially 
strong in the continuous records (not shown here), certainly 
are strenger developed on the northern hemisphere. 

Further systematic analysis of all data (including salinity) 
will be necessary to proof these results quantitatively. 
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Horizontal distribution of the sea surface temperature 
On the megameter long trackline of "Polarbjorn" through the 
eastern basins of the Atlantic in February/March 1983. 
Besides the shown bucket temperatures continuous temperature 
and salinity data were recorded. Note the assymmetry of the 
meridional temperature distribution. The maximum temperature 
(thermal equator) of 29.5O~ was encountered at 4 = 5O04'~, 
A = 1 5 ~ 4 6 ' ~  i.e. 560 km north of the geographical equator. 
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