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Vorwort 

Im Sommer 1981 hatte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
ein Schwerpunktprogramm "Antarktisforschung" ins Leben gerufen. 
Nach den Regeln der DFG muÃ sich jedes Schwerpunktprogramm nach 
fÃ¼n Jahren einer umfassenden, kritischen ÃœberprÃ¼fu stellen, 
bevor Ãœbe die Fortsetzung des Programmes entschieden wird. Zu 
diesem Zweck verfaÃŸt der Sprecher des Schwerpunktes einen 
umfangreichen Bericht uber die im schwerpunktprogramm durchge- 
fÃ¼hrte Arbeiten und uber die gewonnenen Ergebnisse. Er fuÃŸt 
dabei auf zahlreichen schriftlichen Beitragen der Mitglieder des 
Programmes. Die GeschÃ¤ftsstell der DFG, insbesondere der fÃ¼ 
Polar- und Meeresforschung zustÃ¤ndig Referent, Dr. JÃ¶r Ehle- 
bracht und seine Sachbearbeiterin, Frau Christel Spenst lieferten 
wichtige Unterlagen und zwei Doktoranden, Silke KÃ¼h und Julian 
Gutt trugen das Literaturverzeichnis zusammen. 

Dem Bericht war ein Antrag auf FortfÃ¼hrun des Schwerpunktpro- 
grammes um weitere fÃ¼n Jahre beigefÃ¼gt der inzwischen nach 
positiver Stellungnahme durch die fÃ¼ das Schwerpunktprogramm 
eingesetzte PrÃ¼fungsgrupp der DFG genehmigt wurde. Das Finanz- 
volumen des Schwerpunktprogrammes ist klein im Vergleich zu den 
Aufwendungen des Bundesministers fÃ¼ Forschung und Technologie 
BMFT), es hat aber eine wichtige Katalysatorwirkung innerhalb 
des Antarktisprogrammes der Bundesrepublik Deutschland. 

Bei Mitgliedern des Schwerpunktprogrammes und bei der DFG bestand 
der Wunsch nach einer VerÃ¶ffentlichun des Berichtes und der 
Forschungsplanung fÃ¼ die nÃ¤chste Jahre. Das Alfred-Wegener-In- 
stitut hat diese Aufgabe Ã¼bernommen FÃ¼ die Publikation wurde 
der Text Ãœberarbeite und durch kurze BeitrÃ¤g der Bundesfor- 
schungsanstalten fÃ¼ Fischerei und fÃ¼ Geowissenschaften und 
Rohstoffe sowie des Alfred-Wegener-Instituts fÃ¼ Polarforschung 
uber deren Projekte im Bereich der Fischereibiologie, Geologie, 
Geophysik und Glaziologie ergÃ¤nzt Starker noch als der Bericht 
geht die Forschungsplanung weit uber die AktivitÃ¤te der Hoch- 
schulinstitute hinaus und zeigt die wesentlichen Elemente der 
Antarktisforschung der Bundesrepublik. 

Der Text wurde schlieÃŸlic in kurzer Zeit von Frau G. Kreuzer und 
Frau M. Rehor ins Reine geschrieben und gedruckt - rechtzeitig 
zum Berichtskolloquium 

" 5  Jahre Schwerpunktprogramm Antarktisforschung der 
Deutschen F o r s ~ h u n g s g e m e i n s c h a f t ' ~  

am 18. und 19. MÃ¤r 1986 in Bremerhaven. Allen an dieser Schrift 
Beteiligten sage ich meinen herzlichen Dank fÃ¼ ihre Mithilfe. 
Unser aller Dank gebÃ¼hr aber vor allem der Deutschen Forschungs- 
gemeinschaft, die mit diesem Schwerpunktprogramrn wesentlich dazu 
beigetragen hat, daÂ etwa hundert deutschen Hochschulwissen- 
schaftlern der Zugang zur Antarktisforschung ermÃ¶glich wurde. 

Gotthilf Hempel 
Sprecher des Schwerpunktprogrammes 



I Schwerpunktprogramm Antarktisforschung 1981-1985 

1. Aufbau 

1979 hatte eine Arbeitsgruppe der Deutschen Forschungsgemein- 
schaff Vorschlage zahlreicher Hochschul-Institute und anderer 
Forschungseinrichtungen zur Antarktisforschung eingeholt und 
einen breitgefÃ¤cherte Katalog von Vorhaben zusammengestellt. Die 
Bundesforschungsanstalt fÃ¼ Fischerei und die Bundesanstalt fÃ¼ 
Geowissenschaften und Rohstoffe hatten bereits einige Jahre zuvor 
Antarktisprogramme begonnen, an denen sich auch Hochschulwissen- 
schaftler beteiligten. 

Sowohl die von der DFG eingesetzte Arbeitsgruppe als auch der 
Wissenschaftsrat hatten empfohlen, die Polarforschung und mit 
ihr die Antarktisforschung in der Bundesrepublik auf eine breite 
Basis zu stellen, auf der mÃ¶glichs viele Forschungsgruppen der 
Hochschulen und aufieruniversitaren Institute zusammenarbeiten 
sollten. Das Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung sollte 
dabei die Koordination Ã¼bernehmen logistische UnterstÃ¼tzun 
leisten und eigene Forschungsprogramme in die nationale und 
internationale Kooperation einbringen. 

Um insbesondere Hochschulwissenschaftlern die Teilnahme am 
Antarktisprogramm zu erÃ¶ffne und dem wissenschaftlichen Nach- 
wuchs die MÃ¶glichkei zu geben, auf diesem fÃ¼ die deutsche 
Forschung weitgehend neuen Gebiet Erfahrungen zu sammeln und den 
Anschlufi an die internationale Polarfarschung zu gewinnen, schuf 
die DFG 1981 das Schwerpunktprogramm llAntarktisforschung", das 
die gro6en Anstrengungen der Bundesregierung, insbesondere des 
BMFT beim Aufbau der deutschen Polarforschung, ergÃ¤nzt 

Bei der Einrichtung des Schwerpunktprogramms waren als Arbeitsge- 
biete genannt worden: 

Dynamik und Massenhaushalt des Filchner-R#nne Schelfeises 
und des Packeises der Weddell-See 
GeodÃ¤sie Kartographie und Fernerkundung im Bereich des 
Weddell-Meeres und seiner Umrandung 
Aufbau und Dynamik des pazifischen Randes Gondwanas 
Marine Geowissenschaften 
Extraterrestrische Materie 
Hohe Atmosphare, atmosphÃ¤risch Spurenstoffe und luftelekfcri- 
sches Feld 
Energieflusse zwischen Wasser,Eis und Atmosphare 
Ozeanographie 
Struktur und Dynamik des antarktischen Ã–kosystem 
Ã–kophysiologi antarktischer Organismen 
Antarktischer Umweltschutz 



Die Schwerpunkte des DFG-Programmes lagen bisher in den Geowis- 
senschaften und in der Biologie. Auch Spurenstoffchemie und Geo- 
graphie wurden betont, wÃ¤hren einige geophysikalischen Arbeits- 
richtungen auf die Entstehung ausreichend langer Zeitreihen der 
Observatorien der uGeorg-von-Neumayer-Station" warten mÃ¼ssen Die 
Ozeanographie des SÃ¼dpolarmeere hat zwar in Deutschland eine 
sehr lange Tradition, spielte aber im Schwerpunktprogramm anfangs 
kaum eine Rolle, weil die fÃ¼hrende Institute mit Projekten in 
anderen Klimazonen stark ausgelastet waren. AntrÃ¤g zum Thema 
"Antarktischer Umweltschutz" wurde den Themenbereichen Spuren- 
stoffe, marine Ã–kosystem und terrestrische Biologie, Ã¶kophysio 
logie zugeordnet. 

In zahlreichen RundgesprÃ¤che wurden multidisziplinÃ¤r wissen- 
schaftliche Vorhaben der einzelnen Expeditionen besprochen oder 
mittelfristige Forschungsprogramme der Hauptarbeitsrichtungen 
entwickelt. Im Laufe der Jahre gelang es, die meisten der Ca. 100 
EinzelplÃ¤ne die im Antarktisprogramm der Bundesrepublik 1980 
aufgelistet wurden, zu wenigen groÃŸe Gemeinschaftsprojekten 
zusammenzufÃ¼ge und damit den logistischen MÃ¶glichkeite und 
internationalen Planungen anzupassen. 

Durch Kurzreferate auf Planungssitzunqen, bei Rundgesprachen und 
durch eine rege VortragstÃ¤tiqkei an Bord von FS "Polarstern", 
wurde wÃ¤hren des gesamten Berichtszeitraumes ein reger Infor- 
mationsaustausch Ãœbe die erzielten und angestrebten Ergebnisse 
gepflegt. 

Die erste FÃ¼nfjahresperiod des Schwerpunktproqrammes fiel in die 
Aufbauphase der deutschen Antarktisforschung. Die wichtigsten 
ForschunqsgerÃ¤t wurden erst nach und nach bereitgestellt und das 
Alfred-Wegener-Institut Ã¼bernah schrittweise seine Aufgaben in 
Forschung, Koordination und Logistik. So war die Menge der 
wissenschaftlichen Publikationen anfangs naturgemÃ¤ klein. In den 
letzten beiden Jahren des Berichtszeitraumes wuchs aber die Liste 
der VerÃ¶ffentlichunge aus den von der DFG geforderten Projekten 
krÃ¤fti an. Von vornherein wurde Wert darauf gelegt, die Expedi- 
tionen mit ihren Datensammlungen voll zu dokumentieren und die 
ersten Ergebnisse der Unternehmen gemeinsam zu verÃ¶ffentlichen 
In diesen Sammelpublikationen des Alfred-Wegener-Instituts, der 
Bundesforschungsanstalt fÃ¼ Fischerei und der Bundesanstalt fÃ¼ 
Geowissenschaften und Rohstoffe sind auch die im Schwerpunktpro- 
gramm geforderten Arbeiten berÃ¼cksichtigt 

Die Untersuchungen des Schwerpunktprogrammes fanden zu einem 
erheblichen Teil als Gemeinschaftsunternehmungen statt. In vielen 
FÃ¤lle schlossen sie an Arbeiten an, die in der Anlaufphase der 
neuen deutschen Antarktisforschung ab 1975/76 vom BMFT getragen 
worden waren. Die Expeditionen der Jahre 1981/82 - 1984/85 sind 
in Tab. 1 aufgelistet. 



Antarktisexpedi tionen der Bundesrepubl i k Deutschland, 1981 - 1985 

Jahr Schiff Wissenschaftlicher Gebiet 
Koordinator 

Disziplin 

Nov. 19811 April 82 MS Polarqueen Gravenhorst Atka Bucht, ostl. 
Weddell-See 

Aufbau der Filchner- 
Somnerstation; Glaziol. 
Geodasie,Geophys.,Meteo., 
Biol . , Hydrogr., Chemie 

Jan/April 1982 RRS John Biscoe Heywood, Hempel Scotia See, 
Bransf i el d StraÃŸe 
West1 . Weddel 1 -See, 
Bellingshausen-See 

Weddell -See, 
Kraul berge 

Weddel 1 -See 

Biol . (Plankton, Krill, 
Fisch), Hydrographie, 
(eine gemeinsame UK/ 
BRD-Expedi tion) 

Nov. 1982/Marz 83 

Dez. 1982lApril 83 

MS Polarbjorn Kohnen Landexpedi ti on (Geol . ) 

FS Polarstern Hempel ANTARKTIS-I-Expedition, 
Meteor01 . , Ozeanogr . , 
Biol ., Geol ., Eis- 
technologie 

Dez. 1982lMarz 83 

Sept. l983lApri 1 84 

MS Polarqueen Tessensohn Nord-Victoria-Land 

Weddell -See 

GANOVEX-I I I, Geol . 
FS Polarstern 
Do 128, Do 228 

FÃ¼tterer Kohnen, 
Thyssen 

Projekt, SIBEX-I 

Okt. 1984/April 85 

Okt. 1984lFeb. 85 

JanIApri 1 1985 

FS Polarstern, 
Do 128, Do 228 

2 DO-228 

Sahrhage, Hempel Bransf ield StraBe 
Weddell-See 

ANTARKTIS-111-Expedi tion 
SIBEX-I1 

DÃ¼rbau Nord-Victoria-Land GANOVEX-IV, Geophysik 
Geologie 

SIBEX-11: Biol. (Kril 
Fisch), Hydrographie 

FFS Walther Herwig Sahrhage, Kock, 
Nast 

Scotia-See 
Weddell-See 



efordert durch das Schwerpunktprogramm beteiligten sich Wissen- 
schaftler der Hochschulen von 1981 bis 1985 an zehn deutschen 
Antarktis-Expeditionen (Tab. 2). Ein weiteres, ins Schwerpunkt- 
Programm eingebundenes geowissenschaftliches Unternehmen in die 
Weddell-See und auf das Filchner-Schelfeis begann im November 
1985. Daruber hinaus liegen Bewilligungen vor zur Vorbereitung 
eines dreiteiligen Winterexperimentes 1986 im Atlantischen 
Sektor des Sudpolarmeeres. 

Gefordert wurden ferner luftchemische, glaziologische, meteoro- 
logische und geophysikalische Messungen an der "Georg-von-Neu- 
mayer-Station", sowie Projekte der IonosphÃ¤renforschun und zur 
Untersuchung extraterrestrischer Materie. Daten und Proben 
frÃ¼here Expeditionen wurden aufgearbeitet oder zur Erstellung 
von Modellen herangezogen. 

Im internationalen Rahmen gab es neben den Expeditionen eine 
Reihe von der DFG geforderte Einzelaktivitaken. Dabei genossen 
Biologen, Geographen und Geologen wiederholt die Gastfreundschaft 
der polnischen, britischen und chilenischen Stationen. 

Ferner sind die deutsch-chilenischen Kooperationen der GeodÃ¤ten 
Geographen und Geologen auf der Antarktischen Halbinsel und die 
von der DFG unterstÃ¼tzt Zusammenarbeit deutscher und amerika- 
nischer Wissenschaftler auf amerikanischen Forschungsstationen zu 
nennen. Weitere Kooperationen sind in den Einzelberichten 
aufgefÃ¼hrt 

Die Antarktisforschung beschÃ¤ftig sich mit dem unzugÃ¤nglichste 
Teil der Erde, seinem Eisschild, Schelfeisen und PackeisgÃ¼rtel 
und mit seinen ungewÃ¶hnliche Ã–kosystemen Daruber hinaus liefert 
die Antarktisforschung global wichtige Erkenntnisse zur Physik 
der Erde, des Weltmeeres und der AtmosphÃ¤re zur Erd- und 
Klimageschichte sowie zur Evolution und Ã–kologi von Organismen 
und Lebensgemeinschaften. Antarktisforschung ist nur in interna- 
tionalen und multidisziplinÃ¤re Kooperationen mÃ¶glich Dabei ist 
aber die Schaffung regionaler und disziplinÃ¤re Schwerpunkte bei 
den einzelnen nationalen Programmen sinnvoll. Der hier vorgelegte 
Bericht und die Forschungsplanung zeigt fÃ¼ die Arbeiten der 
Bundesrepublik eine gewisse Konzentration auf die Gebiete 
Weddell-See und ihre Umrandung sowie auf Nordvictoria-Land. Die 
marinen und glaziologischen Zweige der Antarktisforschung sind im 
Programm starker ausgeprÃ¤g als bei anderen Nationen mit einer 
langen Tradition in der Erforschung des antarktischen Kontinents. 
Durch diese Schwerpunktbildung mochten wir das personelle und 
materielle Potential der Polarforschung der Bundesrepublik 
besonders wirksam in die internationale Kooperation einbringen. 

FÃ¼ die Fortsetzung des DFG Schwerpunktprogrammes sind eine Reihe 
von GrÃ¼nde geltend gemacht worden, die einerseits unter den 
~ticfiworten Nachholbedarf und Nutzung des technischen Potentials, 



vor allem aber unter dem Gesichtspunkt der ZusammenfÃ¼hrun der 
zahlreichen an der Antarktisforschung interessierten Wissen- 
schaftler zusammenzufassen sind. 

Antarktisforschung lÃ¤Ã sich aus wissenschaftlichen und logi- 
stischen GrÃ¼nde in der Regel nicht in kleinen Projekten ein- 
zelner Wissenschaftler betreiben, sondern nur in grÃ¶ÃŸere meist 
multidisziplinÃ¤ angelegten Unternehmen, die der genauen zeit- 
lichen und personellen Abstimmung bedÃ¼rfen Nur so werden 
andererseits die guten, der deutschen Polarforschung neuerdings 
zur VerfÃ¼gun stehenden technischen Hilfsmittel (Schiff, Flug- 
zeuge, Stationen) wissenschaftlich optimal genutzt. 

Neben der Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes jedes 
Einzelantrages spielt daher dessen Machbarkeit, d.h. seine 
Einbindung in den Gesamtrahmen nationaler und internationaler 
Kooperation und Logistik eine entscheidende Rolle. Umgekehrt kann 
- wie die Erfahrungen im laufenden Schwerpunkt gezeigt haben 
- durch eine lÃ¤ngerfristig Planung das Gesamtprogramm der 
deutschen Antarktisforschung effizient und attraktiv gestaltet 
werden. 

Im ersten Bewilligungszeitraum (1981 - 1986) des Schwerpunkt- 
programmes wurden von allen Disziplinen in groÃŸe Umfang Daten 
und Proben gesammelt, die im Laufe der nÃ¤chste Jahre intensiv 
bearbeitet und verÃ¶ffentlich werden mÃ¼ssen um den hohen 
pers.onellen und finanziellen Einsatz der groÃŸe Expeditionen zu 
rechtfertigen. Entsprechend dem multidisziplinÃ¤re Charakter der 
meisten Unternehmen sollte die Auswertung gemeinsam innerhalb des 
Schwerpunktprogrammes erfolgen. 

Die Hochschulen sind neben dem Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- 
und Meeresforschunq und den Bundesanstalten fÃ¼ Fischerei und 
Geowissenschaften und Rohstoffe die wichtigsten TrÃ¤ge der 
Antarktisforschung der Bundesrepublik. Dieser Pluralismus 
verbunden mit einer ungewÃ¶hnlic engen Kooperation hat in den 
vergangenen Jahren zu international beachteten Ergebnissen 
gefÃ¼hrt Er ermÃ¶glich eine breite Palette von Untersuchungen, 
EinsÃ¤tz starker Forschergruppen und die Gewinnung langfristiger 
Beobachtungsreihen. 

Die Hochschulen sind fÃ¼ diese Forschungen auf die finanzielle 
UnterstÃ¼tzun durch die DFG und logistische Hilfe des Alfred- 
Wegener-Instituts angewiesen. Im finanziellen Gesamtrahmen der 
Deutschen Antarktisforschung, die vor allem vom BMFT getragen 
wird, nimmt sich das DFG-Schwerpunktprogramm bescheiden aus, 
seine wissenschaftliche Bedeutung ist aber sehr groÃŸ es sichert 
eine eigenstÃ¤ndig Beteiligung von Hochschulen und Einzelwissen- 
schaftlern und wirkt als Katalysator fÃ¼ das Gesamtprogramm 
'Antarktisforschung der Bundesrepublik Deutschland". 





kungsverhaltnisse, basierend auf Satellitenbildern, wurden mit 
Hilfe von Strahlungsmodellen erfolgreich durchgefuhrt. Dabei ist 
es mÃ¶glich Wolken von Eis- oder Schneefeldern zu trennen. 

Der A 
Progr 
Bunde 
9raph 

nteil der physikalischen Ozeanographie ist am Schwerpunkt- 
amm relativ bescheiden, er wird ergÃ¤nz durch Arbeiten der 
sforschungsanstalt fÃ¼ Fischerei, des Deutschen Hydro- 
ischen Instituts und des Alfred-Wegener-Instituts. Die 

gewonnenen Ergebnisse wurden zur Beschreibung der groÃŸrÃ¤umig 
thermischen Struktur der oberen Schichten des atlantischen 
Sektors des Sudpolarmeeres und besonders der Weddell-Scotia-Kon- 
fluenz, der Hydrographie des Ã¶stliche Randbereichs der Weddell- 
See und der Austauschvorganqe an der Schelfeiskante, besonders im 
Filchner-Graben herangezogen. Viele der Untersuchungen sind in 
Verbindung mit meeresbiologischen Programmen durchgefuhrt worden. 
Eine fruchtbare Kooperation mit norwegischen Ozeanographen zur 
langfristigen Untersuchung dieses Seegebietes begann mit gemein- 
samen Messungen im Februar 1985. Die Modellierung und numerische 
Simulation der ozeanischen Zirkulation im atlantischen Sektor des 
Sudpolarmeeres sind ein erster Schritt zur Beschreibung seiner 
Dynamik. 

Das Spektrum geologischer Arbeiten im Schwerpunktprogramm war von 
vornherein sehr breit. Hochschulgeologen beteiligten sich an den 
Unternehmen GANOVEX der Bundesanstalt fÃ¼ Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Nordviktoria-Land. Diese Untersuchungen tragen 
erfolgreich zur Rekonstruktion des Zusammenhanges von Australien 
mit der Antarktis vor dem Gondwana-Zerfall bei. 

Ferner fanden mehrere Kampagnen in der Umrandung der Weddell-See 
statt. Hier ist vor allem das Neu-Schwabenland-Unternehmen 1983 
zu nennen, an dem Geologen von vier Hochschulen teilnahmen und in 
dem geochemische und palaomagnetische Messungen zur Altersbestim- 
mung der Vulkanite des kontinentalen Riffvulkanismus der Kraul- 
Berge beim jurassisch-kretazischen Gondwana-Zerfall eingesetzt 
wurden. Ã„hnlich Arbeiten in der Antarktischen Halbinsel zielen 
auf die Erfassung des prÃ¤andine Grundgebirges im Vergleich mit 
der Sudspitze Sudamerikas. 

Die marinen Geologen befaÃŸte sich gerneinsam mit Biologen und 
Geophysikern mit den rezenten SedimentationsvorgÃ¤nge und der 
MÃ¤chtigkei und Struktur der Sedimentbecken in der Weddell-See 
und Bransfield-StraÃŸe Auch hier spielten geochemische Methoden 
eine wichtige Rolle. Verfahren zur Probennahme und -analyse 
muÃŸte mit RÃ¼cksich auf die besonderen VerhÃ¤ltniss in der 
Antarktis neu entwickelt oder angepaÃŸ werden. Mit ihrer Hilfe 
gelang es, das HolozÃ¤ der Bransfield-StraÃŸ und Weddell-See 
einigermaÃŸe reprÃ¤sentati zu beproben. Besondere Aufmerksamkeit 
erregten international die ersten einjÃ¤hrige Langzeitveranke- 
rungen mit Sedimentfallen, die AufschluÃ Ãœbe den extrem starken 
Jahresqang des Partikelflusses in Gebieten mit zeitweiliger 
Eisbedeckung lieferten. Diese Verankerungen waren auch mit 
Strommessungen und Kalkl6sungsexperimenten verbunden. Von den 



marin-geologischen Programmen wird z.Z. nur eine Untersuchung 
uber die regionale Verteilung von ~isfrachtgerÃ¶lle im Schwer- 
punktprogramm gefÃ¶rdert um somit Information uber die vom Eis 
bedeckten Gesteine des Hinterlandes zu erhalten. 

Die physische Geographie der Fildes-Halbinsel von King George- 
Island wurde von neun deutschen Wissenschaftlern verschiedener 
UniversitÃ¤te unter geomorphologischen und glazialmorphologischen 
Gesichtspunkten in zwei Kampagnen nach einer Vorerkundung 
untersucht. Neben der Entwicklung des Reliefs wurden besonders 
die geomorphologischen Prozesse in diesem Periglazialgebiet nach 
holozÃ¤ne Deglaziation, eustatischem Meeresspiegelanstieg und 
isostatischer Landhebung untersucht. Chemische und frostbedingte 
Verwitterung, Solifluktion und vor allem HangabspÃ¼lunge wurden 
als prÃ¤gend Faktoren erkannt. Der Wasserhaushalt eines groÃŸe 
Areals der Fildes-Halbinsel auf King George-Island wurde quanti- 
tativ erfaÃŸt Sie ist trotz ihrer relativ hohen Jahresmittel- 
temperatur ein Permafrostgebiet. 

FÃ¼ die kosmochemische Untersuchung extraterrestrischer Materie 
bietet sich die Antarktis als ideales Sammelgebiet an. Kosmischer 
Staub wurde aus groÃŸe Proben von Schelfeis gewonnen, 1 t 
Schelfeis lieferte dabei 150 mg kosmischen Staubes in Form 
magnetischer KÃ¼gelche von 10 - 500 mm Durchmesser. Diese Angaben 
in Verbindung mit Daten zur Niederschlagsmenge pro Flacheneinheit 
und Jahr ermÃ¶gliche AbschÃ¤tzunge der jÃ¤hrliche Einfallsrate. 
Ferner konnten mittlere Element-HÃ¤ufigkeite bestimmt werden. 
Erstmalig auf einer deutschen Expedition wurden Meteoriten 
gezielt gesammelt. Vorbereitungen fÃ¼ eine speziell auf fieteori- 
ten-Suche angelegte Forschungskampagne konzentrieren sich z.Z. 
auf die Identifikation geeigneter Blaueisfelder anhand von 
Flugzeug- und Satellitenbildern. 

Auf dem Gebiet der Spurenstoffchemie hat eine groÃŸ Anzahl von 
Wissenschaftlern die MÃ¶glichkeite der neuen deutschen Antarktis- 
forschung wahrgenommen, um fernab von anthropogenen Quellen und 
terrestrischen EinflÃ¼sse die Spurenstoffgehalte der AtmosphÃ¤re 
des Meerwassers und des Eises zu untersuchen. In dem vom Institut 
fÃ¼ Umweltphysik der UniversitÃ¤ Heidelberg mit Mitteln der DFG 
und des Alfred-Wegener-Instituts eingerichteten luftchemischen 
Observatorium an der t ' G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n t t  werden teils 
ganzjÃ¤hri und teils wahrend intensiver Sommerkampagnen Gase und 
Partikelkerne gemessen. Andererseits konnten die langen Reisen 
des Schiffes zwischen Europa und hohen sÃ¼dliche Breiten genutzt 
werden zu einer Erfassung der globalen Verteilung und des 
interhemisphÃ¤rische Austausches von organischen und anorga- 
nischen gasfÃ¶rmige und gelÃ¶ste Substanzen, einschlieÃŸlic 
natÃ¼rliche und kÃ¼nstliche Radioisotope, wie z. B. Krypton-85 
und Radon-222. Untersuchungen an Schwermetallen, Schwefelverbin- 
dungen und halogenierten und nicht-halogenierten Kohlenwasser- 
stoffen nahmen ebenfalls einen erheblichen Umfang ein. 



Schwerpunkte der Meeresbiologie lagen in der Erfassung der 
Lebensgemeinschaften der Weddell- und Scotia-See sowie der 
Bransfield-StraÃŸ und in Ã–kophysiologische Untersuchungen an 
Krill und Krill-Konsumenten. 
FÃ¼ die Lebensgemeinschaften des Planktons und der Fische ergab 
sich eine recht klare geographische Zonierung in die Faunen- 
bereiche der Westwinddrift, der Ostwinddrift und des antark- 
tischen Schelfwassers. FÃ¼ die Weddell-See, in der die beiden 
letztgenannten Faunenbereiche - geprÃ¤g durch winterliche bzw. 
fast permanente Eisbedeckung - nebeneinander vorkommen, haben die 
deutschen Expeditionen der Jahre 1980-84 bei der Aufnahme der 
Tierqemeinschaften im freien Wasser oder am Meeresboden Pionier- 
arbeiten geleistet. Vielfach wurden neue Arten beschrieben. Die 
Fanganalysen wurden ergÃ¤nz durch physiologische Messungen an 
frisch gefangenen Tieren und durch Aufzuchtversuche in den 
Aquarien von FS "Polarstern". Damit gelangen Einblicke in die 
Ãœberlebensweise von Tieren, die fast ganzjÃ¤hri unter dem Eis 
bei -l0 bis -2' C leben: Crustaceen und Nudibranchier, Holothu- 
rien und Octopoden wurden hinsichtlich ihrer Verbreitung in den 
verschiedenen Faunenbereichen, besonders in der Weddell-See 
erfaÃŸ und ihre Biologie konnte wenigstens teilweise im Aqua- 
riumsversuch erhellt werden. Eine besondere Stellung nahmen die 
Untersuchungen am Krill ein, insbesondere Arbeiten uber Wachstum, 
Hsutung und Fluoridstoffwechsel haben auch in der internationalen 
Diskussion uber diese grÃ¶ÃŸ EiweiGreserve der Weltmeere eine 
Rolle gespielt. In diesem Zusammenhang sind auch die experimen- 
tellen Untersuchungen zur Fluoridtoleranz bei jungen Pinguinen zu 
nennen. 

In der Mikrobiologie standen neben der Bestandsaufnahme der 
Bakterienflora Untersuchungen zur Kalteanpassung der Organismen 
und ihrer Enzyme sowie Messungen des Abbaues von Pflanzenresten 
und Chitin im Vordergrund. Dank der homogen niedrigen Tempera- 
turen der WassersÃ¤ul kÃ¶nne in der Antarktis kalt-stenotherme 
Tiefseebakterien ohne technischen Aufwand unbeschÃ¤dig an Bord 
gebracht und physiologisch untersucht werden. Auch in der 
Phytoplankton-Forschung wurden Freilanduntersuchungen und 
Laborexperimente sehr erfolgreich kombiniert, wobei die Frage 
nach der Temperaturabhangigkeit der Ã–kologische Effizienz des 
Energie- und NÃ¤hrstoff-Haushalt im Vordergrund stand. 

Die terrestrischen Biologen haben Ã–kologisch und physiologische 
Untersuchungen an den KÃ¤fer SÃ¼d-Georqien angestellt und sich 
mit den Flechten der Antarktis und Subantarktis befaÃŸt Die 
krypto-endolithischen Flechten in der Hochantarktis wurden in 
amerikanisch-deutscher Kooperation untersucht. Auch fÃ¼ die 
epilithischen Flechten der maritimen Antarktis und der Inseln 
konnten in mehreren, mit hohem apparativem Aufwand betriebenen 
Kampagnen, erstmalig Stoffwechselmessungen am Standort unter 
BerÃ¼cksichtigun der mikroklimatischen Bedingungen durchgefÃ¼hr 
werden. 



Das Schwerpunktproqramm hat auch geophysikalische, meteorolo- 
gische, luftchemische und ingenieurwissenschaftliche Dauerbeob- 
achtunqen initiiert, die groÃŸenteil in den Aufgabenbereich des 
Alfred-Wegener-Instituts Ãœbergehe sollen. 



11. Forschunqsplane 1986 - 1990 

1. Ãœbersich 

Die ForschungsplÃ¤n fÃ¼ die nÃ¤chste Jahre schlieÃŸe sich eng an 
die Vorhaben 1981 - 1985 an, in denen sich Forschergruppen aus 
verschiedenen Instituten und Disziplinen zur BewÃ¤ltigun zentra- 
ler wissenschaftlicher Probleme der Antarktisforschung zusammen- 
gefunden haben.Bei der mittelfristigen Planung wurde ein Programm 
von Gemeinschaftsvorhaben entwickelt, das sich vorwiegend auf die 
Weddell-See und ihre Umrandung konzentriert. Es fuÂ§ auf dem 
Einsatz von FS "Polarstern" sowie von Polarfluqzeuqen und neuen 
Konfigurationen von Me8- und Nachrichtensatelliten und bedarf 
einer starken RechnerkapazitÃ¤ fÃ¼ Meteorologie und Ozeano- 
graphie. 

Die terrestrischen Geophysiker und Geologen bearbeiten 1985/86 
ein Profil von der "Georg-von-Neumayer-Station" in die Kottas- 
Berge sowie - in Verbindung mit der Aerophysik - ein Pilotprofil 
Ãœbe die Kraulberge bis in die Ã¶stlich Weddell-See. Ein Gemein- 
schaftsprogramm der Bundesanstalt fÃ¼ Geowissenschaften und 
Rohstoffe, des Alfred-Wegener-Instituts und mehrerer Univer- 
sitatsinstitute sieht fÃ¼ die folgenden Jahre in 2-3 Etappen eine 
Erforschung der Shackleton-Range und Pensacola Mountains vor. 
Ferner ist ein Gro8einsatz im mittleren Teil der Antarktischen 
Halbinsel geplant. 

Die Arbeitsgruppe der Physiogeographen plant, die Fragestellungen 
zum periglazialen und glazialen Milieu, die bisher in nieder- 
antarktischen Bereichen verfolgt wurden, auf hochantarktische 
Bezirke der Antarktischen Halbinsel und auf die Gebirge Neu- 
schwabenlands auszudehnen. Den Energieumsatzen an den Grenz- 
flÃ¤che zwischen AtmosphÃ¤r und eisfreiem Untergrund soll mit 
Meareihen und Modellbildung besondere Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 

FÃ¼ die PrÃ¼fun der Hypothese, da8 Neuschwabenland "Rift2'-Rand 
beim Zerbrechen Gondwanas und der Entstehung der Weddell-See war, 
sind meeresgeologische und -geophysikalische Untersuchungen in 
der Weddell-See und am Antarktischen Kontinentalrand unentbehr- 
lich. Auf den geowissenschaftlichen "Polarstern"-Expeditionen in 
die Weddell-See sind Untersuchungen zur Quantifizierung des 
Partikelflusses zum Boden vorgesehen. Ihre Ergebnisse - die 
Dokumentation der heutigen Umwelt im Sediment - verbessern die 
palao-ozeanographischen und palÃ¤o-klimatische Interpretationen 
aus Sedimentkernen. 

FÃ¼ die Glaziologen (im engeren Sinn) und die mit ihnen koope- 
rierenden GeodÃ¤te und Geophysiker steht das internationale 
Filchner-Schelfeis-Projekt im Vordergrund. sie mochten in drei 
Kampagnen die Dynamik und Massenbilanz des Filchner-Schelfeises 
und einige entsprechende Arbeiten auf dem Ekstrom-Schelfeis 



fortsetzen. Sie sind dazu, ebenso wie die terrestrischen Geo- 
logen/Geophysiker, auf eine komplexe Logistik (Flugzeuge, 
Hubschrauber, Stationen, Biwaks, Schneefahrzeuqe und "Polar- 
stern" ) angewiesen. WÃ¤hren f ur die prÃ¤zis Bestimmung der 
Eisoberflachenverformungen (Strain) in Deformationsfiguren 
weiterhin terrestrische geodÃ¤tisch Messungen erforderlich sind, 
lassen die neue Generation satellitengestutzter Positionierungs- 
verfahren (GPS) zusammen mit der Satelliten-Altimetrie eine 
schnelle und genaue Bestimmung der FlieÃŸgeschwindigkeite der 
Schelfeise erwarten. Neue Verfahren zur seismischen Dickenmessunq 
werden mit Schnellbohrungen zur Gewinnung von Daten Ãœbe Dicke 
und mechanische Eigenschaften des Eises kombiniert, die in 
bilanzierende Modellrechnungen eingehen sollen. 

FÃ¼ die terrestrische Geophysik, die Geologie und die Glaziologie 
sind umfangreiche photogrammetrische Befliegungen zur Erfassung 
der Topographie und zur Kartenherstellung geplant. 

Das Weltklimaprogramm und die Plane fÃ¼ das World Ocean Circula- 
tion Experiment geben der ~t>orolo~ischerl und ozeanographischen 
Untersuchung der Antarktis hohe PrioritÃ¤t Die VerhÃ¤ltniss am 
Rande des Kontinents, insbesondere im Bereich der "Georg-von-Neu- 
mayer-Station" und am Filchner-Schelfeis, scheinen besonders 
interessant. Hier ist u.a. an eine intensive Fortsetzung der 
kombinierten land- und schiffsgebundenen Messungen gedacht. Die 
Austausch- und Transportvorqanqe im Packeis der Weddell-See 
insbesondere in eisfreien Arealen (Polynyen) sind eng verknÃ¼pf 
mit der Entstehung des antarktischen Bodenwassers. Wahrend die 
wichtigsten Beobachtungen in zwei Winterexpeditionen (1986 und 
1991) mit FS "Polarstern" (und 1991 hoffentlich mit dem euro- 
pÃ¤ische Fernerkundungssatelliten ERS1) gewonnen werden sollen, 
kÃ¶nne die globalen und regionalen Modelle kontinuierlich 
entwickelt werden. DatensÃ¤tz aus Lanqzeitregistrierungen von 
Pegeln und Strommesserketten ebenso wie die fast stÃ¤ndig 
~atelliten-Ãœberwachun der Eisbedeckung sollen hierfÃ¼ wichtige 
ErgÃ¤nzunge liefern. Die Fragen des Wassermassenumsatzes und 
speziell des Bildungsmechanismus und der Bildungsrate des 
antarktischen Bodenwassers werden zusÃ¤tzlic durch die Tracer- 
Ozeanographie und die Meereschemie bearbeitet. 

Mit den Mitteln der Spurenstoff-Chemie sollen der interhemi- 
sphÃ¤risch Austausch und die Rolle der Antarktis und des SÃœd 
polarmeeres als Senke verschiedener Stoffe weiter verfolgt 
werden. Firn- und Eiskerne der Antarktis liefern ~ufzeichnungen 
zur chemischen Zusammensetzung von Luft und Niederschlagen in der 
Vergangenheit. DarÃ¼be hinaus erlaubt die Antarktis ungestÃ¶rt 
Bedingungen zur Untersuchung luftchemischer Prozesse. Die 
Reinluftverhaltnisse der Antarktis bieten gute Voraussetzungen zu 
Strahlungsuntersuchungen. 



Innerhalb der Biologie sollen drei Arbeitsrichtungen weiter 
verfolgt werden: 

a) Die Erforschung der Flechten an verschiedenen antarktischen 
Standorten unter taxonomischen und Ã–kophysiologische Ge- 
sichtspunkten 

b )  Analyse der Lebensgemeinschaften und ihrer trophischen 
Wechselbeziehungen in der Ostwinddrift und im Schelfwasser der 
Weddell-See sowie Darstellung der rÃ¤umliche und zeitlichen 
VerÃ¤nderunge 

C) Ã–kophysiologi ausgewÃ¤hlte Vertreter des Phytoplanktons, der 
GroÃŸalgen des Zooplanktons und -benthos, der Fische und 
WarmblÃ¼te unter BerÃ¼cksichtigun des Jahresganges der 
natÃ¼rliche Standortbedingungen. 

HierfÃ¼ werden neben regelmÃ¤ÃŸig Aufnahmen im Sommer (u.a. 
Standardstationen) und langfristigen Dauerbeobachtungen mit 
Sedimentfallen vor allem zwei Winteraufenthalte mit FS "Polar- 
stern" in der inneren Weddell-See genutzt sowie ein internatio- 
nales Sommer-Unternehmen 1988/89. 

Wie in der ersten Funfjahresperiode werden sich die meisten 
AktivitÃ¤te des Schwerpunktprogrammes in Gemeinschaftsprojekten 
abspielen. FÃ¼ sie sind die Planungen bis Anfang 1988 weit 
entwickelt und fÃ¼ die folgenden Jahre in AnsÃ¤tze vorhanden. 
Die Ergebnisse des Schwerpunktprogrammes mÃ¼sse in die weiter- 
gehenden Planungen ebenso einfl.ieÃŸe wie in die gegen Ende des 
Antragszeitraumes anstehenden Uberlegungen hinsichtlich der 
Nachfolgerin fÃ¼ die jetzige l lGeorg-von-Neumayer-Stat ionl ' .  

Neben der Integration in Gemeinschaftsprojekte planen Wissen- 
schaftler der Hochschulinstitute eine Reihe von antarktis-spezi- 
fischen Einzeluntersuchungen, z.B. im Bereich der Physischen 
Geographie, Ã¶kophysiologie Physik der Hohen AtmosphÃ¤re Spuren- 
stoffchemie, Ingenieur-Wissenschaften. 

2. KÃ¼nftig Gemeinschaftsunternehmen 

Als Gemeinschaftsunternehmen der Antarktisforschung der nÃ¤chste 
Jahre, an denen sich Hochschulinstitute der Bundesrepublik 
maÃŸgeblic beteiligen wollen, werden vorgeschlagen: 

1. Filchner-Schelfeisprojekt, eingebunden in das gleichnamige 
internationale Programm. 

Forschungsziel: Erfassung des Massenhaushalts und der 
Dynamik des zweitgrofiten Schelfeises der Erde. Dazu Ver- 
gleichsuntersuchungen auf dem Ekstrom-Schelfeis im Bereich 
der ' lGeorg-von-Neumayer-Stat ionll .  



Logistik: Sommerkampagnen 1985/86, 1986/87 und spÃ¤te mit 
Einsatz von FS "Polarstern", 2 MeÃŸflugzeuge "Polar 2" und 
"Polar 4", 2 Hubschraubern, Schneefahrzeugen. Dauermessungen 
im Bereich der Filchner-Station. 

Disziplinen: Glaziologie, GeodÃ¤sie Geophysik, Ozeano- 
graphie, Meteorologie. 

Arbeitsplan: Die erste Hauptphase des Filchner-Schelfeis- 
Projektes (Filchner I) fand in der SÃ¼dsaiso 1983/84 statt. 
An Punkten eines 100 km X 100 km Rasters sowie an Zwischen- 
punkten wurden Messungen wie absolute Position, Deformation, 
Schneezutrag, Eisdicke, Eisstruktur, MÃ¤chtigkei der 
unterliegenden Wasserschicht durchgefÃ¼hrt die zur Erfassung 
des Massenhaushaltes und der Eisdynamik erforderlich sind. 
Am Gitterpunkt 340 wurde eine Kernbohrung mit 100 m Kernge- 
winn niedergebracht. Die Position der Schelfeiskante mit 
ihrem Vorschub wird seit 1980 routinemaf3ig Ãœberwacht 
Meteorologische und ozeanographische Untersuchungen wurden 
im Kantenbereich begonnen, um die Wechselwirkung des 
Schelfeises mit der AtmosphÃ¤r und dem Ozean zu erhellen. 
Erstmalig werden in dieser Saison vom Flugzeug (Polar 2) aus 
Eisdicken und magnetische Strukturen des tieferen Untergrun- 
des vermessen. 

Der Schwerpunkt von Filchner I1 1985/86 liegt auf Wieder- 
holungs- und Erganzungsmessungen an den Gitterpunkten von 
Filchner I, um die Bewegungsablaufe und Verformungen sowie 
die Machtigkeiten der Wasserschicht unter dem Eis zu 
erfassen. Aus den Deformationen kÃ¶nne RÃ¼ckschlÃ¼s auf 
Schmelz- oder Anfrierprozesse an der Eisunterkante gezogen 
werden. In? Bereich der Punkte 335 und 230 sollen Schmelz- 
bohrungen die innere Struktur des Schelfeises erhellen. Die 
geophysikalischen Flugvermessungen zur Bestimmung der 
Eisdicken werden ausgedehnt. Eine Kombination aus photo- 
grammetrischer Flugvermessung und terrestrischen glaziolo- 
gisch-geodÃ¤tische Arbeiten im Frontbereich soll detaillier- 
te Auskunft Ãœbe das VerhÃ¤ltni von SchelfeisvorstoÃ und 
Kalben geben. 

WÃ¤hren Filchner 111 1986/87 werden die relevanten glazio- 
logischen, geodÃ¤tische und geophysikalischen Untersuchungen 
auf die westlichen und sÃ¼dliche Gitterpunkte bzw. Areale 
ausgedehnt. Die Kampagne wird einen Shnlichen Umfang und ein 
vergleichbares Untersuchungsprogramm haben wie Filchner I. 
Es ist dabei von einer Beteiligung von etwa 25 Wissenschaft- 
lern und Technikern auszugehen. In Filchner I11 werden 
ebenfalls wieder meteorologische und ozeanographische 
Untersuchungen eingebunden sein. Auch sind weitere Kern- 
bohrungen geplant. 





derartiges Vorhaben infrage kommenden deutschen Institutio- 
nen am 29.11.1983 zu einer Planungssitzung nach Bremerhaven 
eingeladen. Die Besprechungen ergaben, daÂ ein multidiszi- 
plinÃ¤re Forschungsprogramm unter Beteiligung von Eisphysi- 
kern, Ozeanographen, Meteorologen, Biologen und Chemikern 
wÃ¼nschenswer und durchfÃ¼hrba sei. Die PlÃ¤n wurden wÃ¤hren 
eines dreitÃ¤gige von der DFG einberufenen Seminars vom 23. 
bis 25. Mai 1984 in Bederkesa unter Teilnahme der auslÃ¤n 
dischen Kollegen konkretisiert. 

Festgelegt wurde eine Aufteilung der Expedition in zwei 
Abschnitte. Der erste vom 24. Juni bis 17. September 1986 
hat die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Eis, Wasser 
und Luft im antarktischen PackeisgÃ¼rte zum Schwerpunkt und 
der zweite vom 29. September bis zum 15. Dezember konzen- 
triert sich vornehmlich auf die biologische Entwicklung in 
einer Kustenpolynya der Weddell-See. Die Festlegung der 
Arbeitsplane und Fahrtrouten des Schiffes sowie die Ab- 
stimmung der interdisziplinÃ¤re Programme erfolgten auf 
einer weiteren Sitzung vom 16. bis 18. Mai 1985 in Cam- 
bridge, England. Eine detaillierte Beschreibung des Vor- 
habens wurde im MÃ¤r 1986 vom Alfred-Wegener-Institut 
verÃ¶ffentlicht 

3. Projekt Sedimentation in der Antarktis 

Forschungsziel: Quantitative Erfassung der heutigen Sedi- 
mentationsprozesse in der Weddell-See, sÃ¼dliche Scotia-See 
und Bransfield-Strafie: Untersuchungen der gegenwÃ¤rtige 
Produktion und Verteilung von Phytoplankton und Mikrozoo- 
plankton in der Wassersaule und im Meereis in AbhÃ¤ngigkei 
von Jahreszeit und Eislage, geologische und geophysikalische 
Untersuchung der Sedimente. 

Logistik: "Polarstern" - Expeditionen im sÃ¼dfruhjah 1985, 
SÃ¼dherbs 1986, SÃ¼dsomme 1987/88 (oder 1988/89) sowie 
Langzeitverankerungen von Sedimentfallen. 

Disziplinen: Biologie, Geologie, Geophysik, Ozeanographie. 

Arbeitsplan: Auf der konstituierenden Sitzung im Juni 1983 
beschlossen die Mitglieder des Arbeitskreises "Geologie der 
Polargebiete" die Erarbeitung eines mittelfristigen For- 
schungsprogramn~es, das im MÃ¤r 1984 erschien und anlÃ¤blic 
der jÃ¤hrliche Treffen aktualisiert wird. Der derzeitige 
Plan umfaÂ§ in Stichworten die folgenden Themen: 

- Partikel-FluÂ in antarktischen GewÃ¤ssern VerÃ¤nderunge 
in der Wassersaule und Dokumentation der Umwelt im 
Sediment 

- Palaeoozeanographie und Klimageschichte antarktischer 
Seegebiete aus Sedimentkernen 



- Bethische Abbauprozesse und diagenetische Element- 
fraktionierung 

- Eisfrachtgerolle und Schwermineralverteilung auf dem 
antarktischen Schelf und ihre VerknÃ¼pfun mit den 
eisbedeckten Ufergebieten 

- Mikroorganismen im Meereis und ihre AbhÃ¤ngigkeite von 
physikalischen und chemischen Eiseigenschaften. 

4. Projekt Ã–kosyste Weddell-See 

Forschungsziel: Beschreibung der Struktur und Dynamik 
(jahreszeitliche VerÃ¤nderungen Fluktuationen) der ver- 
schiedenen Tier- und Pflanzengemeinschaften im Plankton, 
Benthos und im Eis der nordlichen und sÃ¼dliche Weddell-See 
in AbhÃ¤ngigkei vom Stromsystern, Wassermassenverteilung und 
Eislage. 
Logistik: RegelmÃ¤l3ig Probennahmen in jedem SÃ¼dsommer 
SpÃ¤twinte 1986, FrÃ¼hwinte 1988 oder 1989, FS "Polarstern", 
2 Hubschrauber. 

Disziplinen: Biologie, Physikalische und chemische Ozeano- 
graphie, Sedimentologie. 

Arbeitsplan: In den zwei regionalen Schwerpunkten Brans- 
field-StraÂ§e/Elephan Island und sÃ¼dlich Weddell-See 
(Vestkapp/Gouid Bay) wird von verschiedenen Gruppen (Bundes- 
forschungsanstalt fÃ¼ Fischerei, Alfred-Wegener-Institut, 
Hochschulen) seit 1975/76 bzw. 1979/80 biologisch gearbei- 
tet. In beiden Gebieten sind die primÃ¤re Untersuchungen zu 
Vorkommen, Verbreitung und HÃ¤ufigkei verschiedener Organis- 
mengruppen fÃ¼ die Sommersaison weit vorangeschritten. Damit 
wurde die Grundlage fÃ¼ prozeÃŸorientiert Studien gelegt, 
die in ausgewÃ¤hlte Modellgebieten tiefere Einblicke in die 
Funktion der antarktischen Lebensprozesse zum Ziel haben. 

Hierzu mÃ¼sse in kleineren, aber typischen Gebieten Ãœbe 
einen ausreichend langen Zeitraum hinweg multidisziplinÃ¤ 
Daten erarbeitet werden, die die Beziehungen der Organismen 
untereinander und zu ihrer unbelebten Umwelt beschreiben. 
Eine erste erfolgreiche Unternehmung dieser Art wurde 
wahrend der Expedition ANT I I I / 3  1985 im Bereich Vestkapp 
durchgefÃ¼hrt 

Die angestrebten ProzeÃŸstudie sollen im nÃ¤chste FÃ¶r 
derungszeitraum wÃ¤hren mehrerer Sommerexpeditionen sowohl 
im Bereich der nordlichen wie der sÃ¼dliche Weddell-See 
durchgefÃ¼hr werden. Interessante MÃ¶glichkeite bestehen 
auch in geplanten bilateralen Kooperationen mit sÃ¼dameri 
kanischen LÃ¤ndern deren zumeist kleine schiffe in Flach- 
wassergebieten der Antarktischen Halbinsel und der SÃ¼d-shet 
land-Inseln arbeiten kÃ¶nnen die fÃ¼ FS "Polarstern" nicht 
zugÃ¤nglic sind. 



Das VerstÃ¤ndni der winterlichen Prozesse in den antark- 
tischen Ã–kosysteme steht noch am Anfang. Es wird daher 
erstmals eine winterliche Bestandsaufnahme und Zustands- 
beschreibung wahrend der "Polarsternw-Reise ANT V 1986 
durchgefÃ¼hrt 

Die Untersuchungen im Bereich der Antarktischen Halbinsel im 
April - Juni 1986 zielen auf eine Aufnahme der Fauna 
(speziell Krill) im Ãœbergangszustan zu den Winterstadien. 
Physiologische Anpassung und Biochemie der Organismen 
werden untersucht. Flora und Fauna kÃ¶nne im und unter dem 
winterlichen Packeisgurtel erfaÃŸ werden. Hierbei werden 
besonders die Ãœberwinterungsstadie der ozeanischen Plank- 
tonformen und deren Assoziation mit dem Meereis untersucht. 

Eine Verbindung von Aufnahme des SpStwinterzustandes und 
prozeÃŸorientierte Studien zur Entwicklung der Fruhjahrs- 
blute stellt die Polynya-Untersuchung wahrend ANT V/3 dar. 
Im Zielgebiet Vestkapp werden drastische VerÃ¤nderunge in 
der Hydrographie verbunden mit der Einstrahlung und Eisbe- 
deckung als AuslÃ¶se der Fruhjahrsblute vermutet. Diese 
Untersuchungen sind breit multidisziplinÃ¤ angelegt. 

Im selben Gebiet werden dann die Fruhwinterbedingungen im 
Jahr 1988 oder 1989 dokumentiert, so daÂ im Rahmen des 
Projektes "Ã–kosyste Weddell-See" Sommer- und Winter- 
zustand sowie die Dynamik der Ãœbergang beschrieben werden 
konnen. 

Die Beobachtungszeitraume in See konnen aus logistischen 
GrÃ¼nde nur relativ kurz sein. Laborexperimente mit lebenden 
Tieren werden daher als wichtige Informationsquelle hinzuge- 
zogen werden. Zu diesem Zweck werden Organismen lebend 
gefangen und in Kuhlcontainern mit nach Deutschland ge- 
bracht, wo sie in speziellen Aquarien gekÃ¼hl gehaltert 
werden. 

Im Meereis existiert ein kleinraumiges Ã–kosyste vergleich- 
bar mit dem Sandluckensystem. Die meisten Mitglieder dieser 
Eislebensgemeinschaft sind zwar taxonomisch bekannt, ihr 
quantitatives Vorkommen groÃŸ und kleinraumig ist aber 
ebenso wenig untersucht wie die trophischen Beziehungen 
untereinander und Anpassungen der meist aus dem Plankton 
stammenden Organismen an eine "benthische" Lebensweise. 

Wahrend die Lebensgemeinschaften des Planktons und des 
Makrozoobenthos relativ gut dokumentiert sind bzw. zur Zeit 
noch bearbeitet werden, liegen Ãœbe die Zusammensetzung und 
die Ã–kologi der Meiofauna der Weddell-See noch relativ 
wenig Daten vor. Da Meiofaunaorganismen fÃ¼ andere Tier- 
gruppen die Hauptnahrung bilden konnen, sollen Artenzusam- 
mensetzung und Haufigkeiten untersucht werden. 





Detaillierte Vorbereitungen werden fÃ¼ Expeditionen auf die 
Antarktische Halbinsel (Expedition 1987/88) und die Shackle- 
ton Range/Pensacola Mountains (Photogrammetrie 1985/86, 
Vorexpedition mit Depotanlage 1986/87, Hauptexpedition 
Januar/Februar 1988) getroffen. Die Themendiskussion ist 
noch nicht abgeschlossen, doch zeichnen sich folgende 
ArbeitsplÃ¤n ab. 

1) Antarktische Halbinsel und Sud-Shetland-Inseln 
Die Entwicklung des Westrandes der Antarktis nach dem 
Auseinanderbrechen Gondwanas 

- Untersuchungen der Lithologie, Tektonik, Metamorphose 
und Altersstellung des prÃ¤andine Grundgebirges (PalÃ¤o 
zoikum?, Trias) im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Orogene des Transantarktischen Gebirges und des 
Grundgebirges der Anden. 

- Mineralbestand und Chemismus, Lagerung und Forderme- 
chanismus der mesozoischen Vulkanite des Halbinsel- 
bereichs in ihrem Vergleich zu den mesozoischen 
Vulkaniten der sudamerikanischen Anden. 

- Genese der Erzvorkommen der Antarktischen Halbinsel und 
der Sudshetland-Inseln in ihrem Zusammenhang mit 
entsprechenden LagerstÃ¤tte der sudamerikanischen 
Anden. 

Physische Geographie: Postglaziale Entwicklung des Reliefs, 
Datierung und Quantifizierung der lakustrinen Sedimentation, 
Quantifizierung der geomorphologischen Prozesse sowie 
Untersuchungen zum Wasserhaushalt und zur Vergletscherungs- 
geschichte im ozeanischen Periglazialgebiet. 

2) Westliches Neuschwabenland - Kottas Berge 
Alter sowie strukturelle und metamorphe Entwicklung des 
prÃ¤kambrische Grundgebirges der Kottas-Berge und von 
Mannefallknausane. 

- Radiometrische Datierungen der Intrusions- und Meta- 
morphosealter von Orthoqneisen, der Abkuhlungsge- 
schichte, insbesondere der retrograden Metamorphose zur 
ÃœberprÃ¼fu der vermuteten Uberpragung des Grund- 
gebirges durch die Ross-Orogenese. 

- Petrologische Untersuchung des granulitfaziellen Grund- 
gebirges von Mannefallknausane und des amphibolit- 
faziellen Grundgebirges der Kottas-Berge, prograde und 
retrograde Metamorphose. 

- Mikro- und makrostrukturelle Untersuchung und Rekon- 
struktion der Deformationsgeschichte. 



Petrographie, Sedimentologie und Fazies der permischen Sedi- 
mente der Kottas-Berge. 

Alter und geotektonische Stellung der Vulkanite und 
basischen Intrusiva der Kottas-Berge, von Mannefallknausane 
und der sÃ¼dliche Kraulberge: 

- Petrographische Untersuchung des magmatisch und durch 
Alterationsprozesse gebildeten Mineralbestandes 

- Geochemie der Haupt- und Spurenelemente 
- Isotopen-geochronologische Altersbestimmungen (K/Ar- 

Mineralalter), 

Fortsetzung der in den Kraulbergen begonnenen palÃ¤omag 
netischen Untersuchungen. 

Refraktionsseismik und Magnetotellurik: 

- Refraktionsseismische Messungen zur Untersuchung der 
Struktur der Erdkruste von der Weddell-See zu den 
Kottas-Bergen. 

Aeromagnetik und elektromagnetische Reflexionsverfahren uber 
dem Schelfeis und uber Land zur Extrapolation der geolo- 
gischen Einheiten in eisbedeckte Gebiete. 

3) Shackleton-Range und Pensacola Mountains 
Folgende Ãœbergeordnet Fragestellungen sollen angegangen 
werden: 

- Lage und Untersuchung des Grenzbereichs Schild/Oro- 
genzonen mit dem Problemkreis "Anbau oder Remobi- 
lisation von OrogengurtelnT': 

- Zusammenhange der antarktischen Orogenzonen unterein- 
ander, 

- Gondwana-Rekonstruktion, besonders: 
Zusammenhang mit Sudamerika; Zusammenhang mit Sud- 
afrika; jungpalaozoisch-mesozoische Orogene. 

Geomorphologische Arbeiten zur Verwitterung, zur Glazialmor- 
phologie und zur Vergletscherungsgeschichte in extrem 
kalten, niederschlagsarmen Klimaten 

Dieser geomorphologische Themenkreis ist im Bereich der 
geplanten Expeditionen in Neuschwabenland, in den Pensacola- 
Mountains und der Shackleton-Range gut durchfÃ¼hrbar 

Meteoritensuche 
Im Rahmen der geplanten Expeditionen zur Shackleton-Range 
bietet sich auch eine Suche nach Meteoriten auf Blaueisfel- 
dern und MorÃ¤ne dieses Teils der Antarktis an. 



6. Spurenstoffchemische Gemeinschaftsprojekte 

Forschungsziele: 
-W- 

1. InterhemisphÃ¤rische Transport von Schadstoffen und 
gegenwÃ¤rtig Schadstoffbelastung in der antarktischen 
Hydro-, Kryo-, Bio- und AtmosphÃ¤re 

Der EinfluÃ der starken Unterschiede auf der Nord- und 
SÃ¼dhemisphar in der Land-Meer-Verteilung, den anthropogenen 
AktivitÃ¤ten den biologischen EinflÃ¼sse und den meteorolo- 
gischen Bedingungen soll fÃ¼ den Stofftransport in die 
Antarktis an Bord der "Polarstern" wÃ¤hren der Fahrten 
zwischen dem Nordmeer und der Antarktis anhand von Meridio- 
nalschnitten der Konzentration atmosphÃ¤rische Spurenstoffe 
untersucht werden. Kontinuierliche Messungen einzelner 
Komponenten am Spurenstoffobservatorium der "Georg-von-Neu- 
mayer-Station" sollen als StÃ¼tzpunkt dieser Meridionalver- 
teilungen dienen. Die Auswirkungen der atmosphÃ¤rische 
Transporte auf die Wasser- und Eismassen und die Lebewesen 
in der Antarktis sollen fÃ¼ ausgewÃ¤hlt Stoffe untersucht 
werden. 

2. Verwendung der Spurenstoffe als Tracer, um Vermischung 
und Alter von Luft- und Wassermassen zu bestimmen. 

Als Informationstrager und Tracer kÃ¶nne Spurenstoffe 
Hinweise fÃ¼ das PalÃ¤oklim in der Antarktis, aber auch fÃ¼ 
klimarelevante globale Prozesse liefern, 

3. AtmosphÃ¤rische Schwefelkreislauf in der Antarktis 

Das Sulfat ist der mengenmÃ¤bi bedeutendste Spurenstoff in 
der antarktischen Eismasse. Geologische und marinbiologische 
Quellen, atmosphÃ¤risch Transporte, Umwandlungsmechanismen 
im luftgetragenen Zustand und Ablagerungsprozesse sollen fÃ¼ 
den Schwefel untersucht werden. Das Potential der im Eis 
eingeschlossenen gasfÃ¶rmige und aerosolgebundenen Schwefel- 
verbindungen als Indikatoren fÃ¼ glaziologische, marine und 
atmosphÃ¤risch Prozesse kann in Kooperation mit anderen 
Schwerpunktprojekten (Filchner-Schelfeisprojekt, Weddell-See 
Winter-Experiment, Ã–kosyste Weddell-See) sehr effektiv 
erforscht werden. 

Logistik: "Polarstern"-Expeditionen, Dauermessungen und 
Einzelexperimente auf der f l G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n ' f ,  
Probennahmen im Schelf- und Meereis (UnterstÃ¼tzun durch 
Hubschrauber und Flugzeuge). 

Disziplinen: Chemie, Ozeanographie, Meteorologie, 
Glaziologie, Biologie. 



Wedde l l -  See 

Mittlere Akkumulationswerte fÃ¼ Gitter unkte des Filchner-Projek- 
e s  n a h  Isotopenehaltsprofilen (^SO) von Schneesch2ichten 
1983/84. Die Anzahl der erfafiten Jahresschichten sowie die 2 
ni-Dichtewerte sind eingetragen. 



Forschungsergebnisse 1981 - 1985 - 

Das folgende Kapitel bietet einen Ãœberblic Ãœbe bisherige im 
Schwerpunktprogramm erzielte Ergebnisse. Dabei ist zu berucksich- 
tigen, daÂ diese Ergebnisse meist in Gemeinschaftsunternehmen 
gewonnen wurden, deren Grundfinanzierung aus anderen Quellen 
stammte. Der VollstÃ¤ndigkei halber wurden auch die Projekte der 
Bundesforschungsanstalt fÃ¼ Fischerei, der Bundesanstalt fÃ¼ 
Geowissenschaften und Rohstoffe sowie des Alfred-Wegener-Insti- 
tuts skizziert. 

Glaziologie 

1.1 Akkumulationsuntersuchungen 
(Reinwarth, MÃ¼nchen Moser, Neuherberg) 

Die Massenbilanz und die Modellierung der Dynamik eines Eis- 
schelfs setzt eine hinreichend genaue Kenntnis der Akkumulation 
voraus. Der (Schneeauftrag pro Jahr (g cm'̂ a'"'l) ergibt sich aus 
der Jahresschichtung, die am besten an Bohrkernen mit isotopen- 
~laziologischen Methoden bestimmt wird. Zeitliche Variationen der 
H-, 180- und  ehalte alte in den Niederschlagen erscheinen dabei 

im Schnee- und Eisprofil als Markierungen der Schichtung. 

Das von der DFG geforderten Forschungsvorhaben zur Ermittlung der 
Akkumulation auf dem Filchner/Ronne- und Ekstroni Schelfeis 
umfaÃŸt bisher folgende Leistungen: 

- Beschaffung des Probenmaterials 

Bei Schneeprofilaufnahmen und Flachbohrungen wahrend der Ex- 
peditionen seit 1980, insbesondere wÃ¤hren der Filchner-Traverse 
1983/84, wurden jeweils stratigraphisch zugeordnete Schnee- und 
Firnproben gewonnen, ergÃ¤nz durch Firn-und Eiskerne einer 50 m 
Bohrung an der l l G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n "  und einer 100 m 
Bohrung auf der Traverse. An der 'tGeorg-von-Neumayer-Stationl' 
werden regelmÃ¤i3i Schneeproben zur systematischen Untersuchung 
der isotopischen Markierung frischen bzw. metamorphen Schnees 
gesammelt. 

- Bereitstellung ausreichender Mei3kapazitat fÃ¼ die Bestimmungen 
der ^o- eha alte 

Zur BewÃ¤ltigun der groÃŸe Probenmengen, insbesondere von 
Bohrkernen, wurde die vorhandene Meakapazitat entsprechend 
erweitert und speziell die Probenpraparation und der Meaablauf 
weitgehend automatisiert. FÃ¼ die Datenaufnahme und -verarbeitung 
wurde ein Datenbanksystem entwickelt. 





Kompressionen, bedingt durch ein "ice-rise" nordwestlich der 
Station (Extremwerte: +54xl0-~/a-l, -33xl0'^/a-~). Der Stations- 
bereich driftet jÃ¤hrlic rd. 160 m nach Norden. 

Da die Kenntnis der Drift- und Strainparameter neben glazio- 
logischen, geophysikalischen und meteorologischen Daten fÃ¼ die 
Erfassung der Dynamik und des Massenhaushaltes von Schelfeisen 
wesentlich ist, bilden diese Ergebnisse zugleich einen ersten 
geodÃ¤tische Beitrag zum "Filchner-Schelfeis-Projekt" und zum 
"Ekstrom-Schelfeis-Projekt". FÃ¼ beide Projekte ist jedoch die 
Erfassung aller relevanten Daten flÃ¤chenhaf erforderlich. Es 
wurde deshalb fÃ¼ das Filchner-Schelfeis die Bearbeitung eines 
Punktrasters mit 100 km-, z.T. 50 km-Maschenweite und fÃ¼ das 
wesentlich kleinere Ekstrom-Schelfeis mit Ca. 5 km Punktabstand 
in Absprache mit den anderen Disziplinen beschlossen und die 
ersten entsprechenden "NullT'-Messungen im Rahmen der Antarktis- 
expeditionen 1983/84 mit Forderung durch die DFG durchgefÃ¼hrt 

Als Projekt der GlazialgeodÃ¤si wurden seit 1981 auch Unter- 
suchungen gefordert, die sich auf den nÃ¶rdliche Bereich der 
Antarktischen Halbinsel (Anvers Insel, Danco-KÃ¼ste King George 
Island) bezogen. Es handelte sich um eine vierjÃ¤hrig Kooperation 
zwischen dem Institut fÃ¼ Erdmessung (IFE) der UniversitÃ¤ 
Hannover und dem Institute Antartico Chileno (INACH) Santiago, 
Chile. 

Die Doppler-Methode kann wirksam eingesetzt werden, um bereits 
aus den Beobachtungen einer einzelnen Expedition auch sehr 
langsame Bewegungen (hier <0,3 m/Tag) zu bestimmen. Bei Beobach- 
tungswiederholung nach 1-2 Wochen wird die Signifikanz erhÃ¶ht 
Saisonale Ergebnisse konnten aus dem Vergleich mit jÃ¤hrliche 
Wiederholungsmessungen bestÃ¤tig werden. Vertikalbewegungen 
< 0 , 0 3  m/Tag) lassen sich aus Jahreswerten ableiten. Im Rahmen 
der drei Meakampagnen konnte ein Feld von Driftvektoren auf dem 
Vorlandgletscher der Anvers-Insel abgeleitet werden. FÃ¼ Kon- 
trollpunkte im Bereich der Antarktischen Halbinsel wurden 
geozentrische Koordinaten bestimmt. Durch Anbindung an das 
mittlere Meeresniveau lÃ¤Â sich ein Beitrag zur globalen Geoid- 
bestimmung leisten. Die Referenzbeobachtungen auf Anvers trugen 
zur Stabilisierung und Genauigkeitssteigerung von gleichzeitigen 
Dopplermessungen auf dem Filchner-Schelfeis bei. Auch lassen sich 
die auf der Anvers Insel entwickelten Beobachtungs- und Aus- 
wertestrategien auf zukÃ¼nftig geodÃ¤tisch Arbeiten zur Erfassung 
der Eisdynamik im Filchner-Schelfeis-Projekt Ãœbertragen 

1.3 Geophysikalische Untersuchungen 
(Thyssen, Munster; Theilen, Meianer, Kiel) 

Seit 1979 hat die Universitat Munster regelmÃ¤8i geophysikalische 
Untersuchungen an verschiedenen Stellen des antarktischen 
Inlandeises (Dome C und Nord-Victoria-Land) und der Schelfeise 







In ErgÃ¤nzun zu diesen von Thyssen und Mitarbeitern durchge- 
fÃ¼hrte elektromagnetischen und reflexionsseismischen Messungen 
zur Erfassung von Dicke und Struktur der Schelfeise bemÃ¼he sich 
MeiÃŸne und Theilen um eine zeitsparende kontinuierliche refle- 
xionsseismische Methode zur Bestimmung der Eisdicke, Wassertiefe 
und der oberflÃ¤chennahe Struktur des Bodens in den Schelfeis- 
gebieten der Antarktis. Hierbei werden die Quelle und das 
Aufnehmersystem in fester Konfiguration zueinander uber das Eis 
geschleppt. 

Die Anregung der seismischen Wellen erfolgt durch eine pneu- 
matisch betriebene Schallquelle (Airgun) in einer mit FlÃ¼ssigkei 
gefÃ¼llte Stahlglocke, die durch eine Membran an den Boden 
gekoppelt wird. Testmessungen auf dem Gletscher des Hardanger- 
jokul (Norwegen) haben gezeigt, daÂ die EnergieÃ¼bertragun in den 
Untergrund zufriedenstellend ist. Bei dem Einsatz auf dem 
Ekstrom-Schelfeis im Sudsommer 1985/86 werden die Quelle zusammen 
mit der PreÃŸluf und Stromversorgung sowie der Registriereinheit 
in einem 20' Container betrieben. Dieser wird zusammen mit einem 
12-kanaligen Eis-Streamer von einem Pistenbully uber das Eis 
geschleppt. Eine schnelle Schu8folge von nur wenigen Sekunden 
ermÃ¶glich eine hohe MeÂ§geschwindigkei und die Stapelung 
mehrerer Schusse zur ErhÃ¶hun der Eindringtiefe. Der Vorteil des 
neuen Systems ist darin zu sehen, daÂ es von nur drei Personen 
bedient wird, was, besonders im Vergleich zur herkÃ¶mmliche 
Landseismik, zu einer erheblichen Vereinfachung der Logistik bei 
hohem MeÃŸfortschrit fÃ¼hrt 

1.4 Eisbeben und Gezeiten 
(Miller, ~Ãœnche - Bremerhaven) 

Begleitend zu den Daueraufgaben des geophysikalischen Obser- 
vatoriums an der l lGeorg-von-Neumayer -S ta t ion l '  wird die seismische 
AktivitÃ¤ des Ekstrom-Schelfeises untersucht. Seit 1983 werden in 
diesem fÃ¼ einen lÃ¤ngere Beobachtungszeitraum angelegten 
Vorhaben mit Hilfe eines lokalen Stationsnetzes natÃ¼rlich 
seismische Ereignisse im EiskÃ¶rpe registriert. In der ersten 
Meaphase wurde der Bereich um ein Spaltengebiet im Nordwesten der 
Station als besonders ereignisreich identifiziert und in weiterer 
Folge dieser Bereich in groaerem Detail untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, daÂ im wesentlichen drei Klassen von Ereignissen 
auftreten, die sich im Frequenzgehalt deutlich unterscheiden. 
Seit der Saison 1984/85 ist die Stationszahl in diesem Bereich 
auf 5 erhÃ¶h worden; dies wird eine verbesserte Lokalisierung 
ermÃ¶gliche und weitere Informationen uber die Herdparameter 
liefern. 

Es besteht eine sehr gute Korrelation der HÃ¤ufigkei dieser 
Eisbeben mit den Gezeitenkraften (Abb.). Vermutlich sind es aber 
nicht die Gezeitenkrafte selbst, die Eisbeben auslosen. Eher 
besteht ein indirekter Zusammenhang uber die VerÃ¤nderun des 
Reibungskoeffizienten an der GrenzflÃ¤ch Eis-Untergrund beim 



K O R R E L A T I O N  D E R  S E I S M I S C H E N  UNRUHE AM I C E - R I S E  M I T  D E N  G E Z E I T E N  (SCHWERE) 
M E S S Z E I T R A U M  : 2 2 - N O V - 8 4  19 UHR UT - 0 6 - D E C - 8 4  19 UHR UT 

S E I S M .  UNRUHE AM I C E - R I S E  ( 3 0 - M 1 N . - M I T T E L )  

Z - K O M P .  DER G E Z E I T E N  AN GVN ( 6 0 - M I N .  - M I  T T E L )  

Die untere Kurve zeigt das Gezeitensiqnal an der Georg-von-Neumayer- 
Station (groÃŸ Werte Â¥= Ebbe), die obere Kurve Mittelwerte Å¸be die 
seismische Energie (genauer: Geschwindiqkeitsquadrat der Bodenbewegung) 
an einem "ice rise", 10 km von der Georg-von-Neumayer-Station entfernt. 
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1.7. Ingenieurglaziologie 
(Maidl, Jessberger, Bochum) 

Die Erstellung von Bauwerken auf und im Eis der Antarktis setzt 
vertiefte Kenntnisse in der Schnee- und Eismechanik sowie die 
Umsetzung dieser Grundlagen in konstruktive und verfahrenstech- 
nische Losungen voraus. Die deutschen Forschungsstationen werden 
in einem langfristigen MeÃŸprogram beobachtet, um die Bemessungs- 
ansatze zu Ã¼berprÃ¼f und gegebenenfalls zu verbessern. 

Beim Bau der ersten deutschen Antarktisstationen 1980/81 und 
1981/82 sind zur Messung des langzeitlichen Verformungsverhaltens 
der Stationen infolge Eigengewicht und Schneeauflast neuartige 
und speziell zu diesem Zweck entwickelte Mefisysteme eingebaut 
worden. Die MeÃŸergebnius werden fortlaufend nach Bochum Ãœber 
mittelt und ausgewertet. Innerhalb der Georg-von-Neumayer-Station 
geben 8 KonvergenzmeÃŸquerschnitt Informationen uber die Rohren- 
Verformungen. Die Messungen, die derzeit alle zwei Monate 
durchgefÃ¼hr werden, zeigen ein deutliches Abflachen der Rohre. 
Es ist eine Ãœberproportional Hebung der RÃ¶hrensohl festzu- 
stellen. 

FÃ¼ die Langzeitbeobachtungen der ZusammendrÃ¼ckun des Firns 
unterhalb der Georg-von-Neumayer- und Filchner-Station infolge 
der Bauwerkslasten und der jÃ¤hrliche Akkumulationen wurden 
Setzungspegel innerhalb und auÃŸerhal des EinfluÃŸbereiche der 
Stationen eingebaut. Aus den uber mehrere Jahre gemessenen 
Setzungen konnte ein Bemessungsverfahren entwickelt werden, mit 
dem das zeitliche Verformungsverhalten von Firn unter einer 
vorgegebenen Belastung berechnet und eine langfristige Prognose 
von Bauwerkssetzungen gegeben werden kann. Die notwendigen 
Stoffkennwerte fÃ¼ den Firn ermittelten sich aus umfangreichen 
Feld- und Laboruntersuchungen an Bohrkernen, die beim Einbau der 
Setzungspegel gewonnen und im Labor des Lehrstuhls fÃ¼ Grundbau- 
und Bodenmechanik der Ruhr-UniversitÃ¤ Bochum untersucht wurden. 

Aus diesen Bemessungsverfahren wurden die langzeitlichen horizon- 
talen Verschiebungen fÃ¼ die Verankerung eines 45 m hohen 
meteorologischen Mastes gut angenÃ¤hert Die Firn- und Eisanker, 
die speziell fÃ¼ diesen Mast neu entwickelt, und in der Kampagne 
1982/83 eingebaut worden sind, leiten gleichzeitig horizontale 
und vertikale Lasten in den Firn ab. Somit erweist sich das 
Ankersystem durch die Heranziehung groÂ§e mittragender Firnbe- 
reiche und in der Aufnahme hoher Zugkrafte bei einfacher Her- 
stellung als technisch und wirtschaftlich Ã¼berau vorteilhaft. Da 
es sich um eine Permanentverankerung handelt, ist an einem 
Verankerungspunkt eine Vorrichtung zur langfristigen Beobachtung 
von vertikalen und horizontalen Verschiebungen des Ankerkopfes 
installiert worden. AuÃŸerde werden von den Ãœberwinterer 
gleichzeitig mit den Verschiebungsmessungen an diesem Veranke- 
rungspunkt mittels eines Zugkraftaufnehmers die aus den Abspann- 
seilen ankommenden Zukrafte gemessen, so daÂ eine realitatsbezo- 
gene Auswertung uber mehrere Jahre mÃ¶glic war. 
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Zum Thema "Zugverankerungen in Eis und Schnee" wurden ferner 
wahrend drei Antarktis-Expeditionen 1979/80, 1980/81 und 1982/83 
Versuche unternommen, ein speziell an die Bedingungen der 
Antarktis angepaÃŸte neues System von Zugverankerungen zu 
entwickeln, dieses im Vergleich zu herkÃ¶mmliche Ankern zu 
testen, Einbauverfahren zu erproben und zu verbessern sowie 
Grundlagen fÃ¼ die Bemessung von Zugverankerungen zu legen. 
Nachdem 1979/80 erste prinzipielle Versuche durchgefiihrt wurden, 
konnte 1980/81 der neuentwickelte Eisplombenanker hergestellt und 
im Vergleich zu Toter-Mann-und Schraubenankern getestet werden. 
Der Eisplombenanker besteht aus einer Zugstange mit Ankerplatte, 
die in ein Bohrloch im Schelfeis eingebracht wird. Das Bohrloch 
wird dann mit einer 2 %igen LÃ¶sun von Carboxymethylcellulose in 
Wasser gefÃ¼llt die nach einiger Zeit im Bohrloch gefroren ist 
und die Eisplombe bildet, die den VerankerungskÃ¶rpe darstellt. 
Die Ergebnisse waren hinsichtlich Tragfahigkeit und Verformungs- 
verhalten dieses Eisplombenankers so viel besser als die der 
anderen getesteten Anker, daÂ 1982/83 nur noch dieser neue Anker 
(Abb.) in Hinblick auf Konstruktion, Einbau, Langzeitverhalten 
und BemessungsmÃ¶glichkei untersucht wurde. Es bestÃ¤tigte sich 
die viel hÃ¶her Tragfahigkeit des Eisplombenankers, die gerin- 
geren Verformungen und die lÃ¤nger Lebensdauer. Aui3erdem wurde 
ein Bemessungsansatz geschaffen, der die Bestimmung der zulas- 
sigen Belastung bzw. der zugehÃ¶rige Lebensdauer unter BerÃ¼ck 
sichtigung konstruktiver Parameter ermÃ¶glicht 

Wirtschaftlich gesehen fÃ¼hr der Einsatz des Eisplombenankers im 
Vergleich zu den herkÃ¶mmliche Ankern zu enormen Einsparungen von 
Kosten und Aufwand, da wegen seiner viel grÃ¶ÃŸer Tragfahigkeit 
ein einziger Eisplombenanker den gleichen Anforderungen genÃ¼g 
wie mehrere der bisher eingesetzten. 
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D i e  Dynamik f l a c h e r  A b f l u Ã Ÿ s t r Ã ¶ m u n g  an d e r  Georg-von-Neumayer-  
S t a t i o n  i n  e i n e m  F r - o u d e - Z a h l / R o s s b y - Z a h l - D i a g r a m m .  J e d e  Kurve 
e n t s p r i c h t  e i n e r  A b f l u Ã Ÿ s i t u a t i o n  K u r v e n p a r a m e t e r  i s t  d i e  Z e i t  
i n  S t u n d e n  nach  dem Aufbau e i n e r  I n v e r s i o n ,  d i e  e i n e  T e m p e r a t u r -  
zunahme von m i n d e s t e n s  1 . 5  K i n  den u n t e r s t e n . 4 5  m aufwies . .  



Kaltluftschicht wegzurÃ¤umen Bei Passage intensiverer StÃ¶runge 
wurde die Inversion zwar zerstÃ¶rt der Grenzschichtaufbau stellte 
sich aber innerhalb einer Stunde wieder her. 

Ein sehr umfangreiches Datenmaterial liegt durch die Ãœberwinte 
rungen an der Georg-von-Neumayer-Station vor. Die aerologischen 
Messungen und die Grenzschichtmessungen der Ãœberwinterun 1983/84 
werden an der UniversitÃ¤ Hannover bearbeitet. Bei den fundamen- 
talen meteorologischen Messungen der Temperatur, der Windrichtung 
und - geschwindigkeit ergaben sich ausgeprÃ¤g schiefe Vertei- 
lungsfunktionen. Es sind alle Situationen mit hohen Windgeschwin- 
digkeiten (mehr als 17 m/s = 61 km/h) mit jahreszeitlich zu hohen 
Temperaturen verbunden, wÃ¤hren die schwachwindigen Sud- SÃ¼dost 
lagen immer relativ zu niedrige Temperaturen aufwiesen. Derartige 
elementare ZusammenhÃ¤ng konnten nur richtig gedeutet werden, 
wenn die geostrophische StrÃ¶mun der in kurzen AbstÃ¤nde von 3-7 
Tagen lÃ¤ng des Antarktisrandes ziehenden synoptischen Druck- 
systeme berÃ¼cksichtig wurde. AuÃŸerde war es unerlaÃŸlich die 
zyklonal modifizierte BaroklinitÃ¤ innerhalb der bodennahen 
Kaltluftschicht zu behandeln. Eine theoretische Formulierung 
unter Einbeziehung der atmospharischen Widerstandsgesetze bei 
stabilen und baroklinen VerhÃ¤ltnisse wurde entwickelt und anhand 
der Messungen verifiziert. 

Weitere Grenzschichtkonzepte werden mit dem umfangreichen 
Datenmaterial ÃœberprÃ¼f Die Datenauswertung erfolgt durch 
Diplomanden und Doktoranden in Hannover und Bonn. 

Weitere Bearbeitungen von Messungen auf dem Schelfeis, besonders 
hinsichtlich der Klimatologie und der Strahlung, werden an den 
UniversitÃ¤te Innsbruck (Kuhn) und Hamburg durchgefÃ¼hrt wobei 
vor allem ehemalige Ãœberwintere beteiligt sind. 

2.2 Energie- und Impulsaustausch Ozean - AtmosphÃ¤r und 
atomosphÃ¤risch Grenzschichtentwicklung in der Eisrand- 
Zone der Weddell-See 
(Augstein, Bremerhaven) 

WÃ¤hren der ersten Reise des F'S "Polarstern" in die Weddell-See 
wurde vom Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung in Zusammen- 
arbeit mit dem Max-Planck-Institut fÃ¼ Meteorologie Hamburg und 
dem Institut fÃ¼ Meteorologie und Klimatologie Hannover ein 
MeÃŸprogram zur Erfassung der atmospharischen Grenzschichtstruk- 
tur und der AustauschvorgÃ¤ng an der MeeresoberflÃ¤ch durchge- 
fÃ¼hrt 

Auf mittleren bodennahen Luftmassentrajektorien in der Gould Bay 
wurde gefunden, daÂ sich nach ÃœberstrÃ¶m der Schelfeiskante eine 
flache (ca. 50 m dicke) atmosphÃ¤risch Grenzschicht ausbildet, 
die stromabwÃ¤rt ansteigt und 30 km vor der KÃ¼st eine MÃ¤chtig 
keit von fast 300 m erreicht hat. AUÂ dieser Strecke wurde die 



Luftmasse in der Grenzschicht um etwa 8 K erwÃ¤rmt und ihr 
Wasserdampfgehalt nahm um etwa 0.8 g/kg zu. Setzt man diese Werte 
in eine zweidimensionale Haushaltsrechnung ein, so ergibt sich 
ein FluÃ sensibler WÃ¤rm von ca. 500 W m 2  und latenter Warme 
von 100 W m-2 vom Ozean in die AtmosphÃ¤re Parameterisiert man 
diese Flusse durch aerodynamische Formeln, so erhÃ¤l man Trans- 
ferkoeffizienten von 3.6 X 1 0 3  und 1.0 X 1 0 3  fÃ¼ die WÃ¤rme 
bzw. Wasserdampftransporte. Fuhrt man entsprechende Abschatzungen 
des Impulshaushaltes durch, so liegt der Reibungskoeffizient bei 
1.0 X 1 0 3 .  Dieser aus Theodolitbeobachtungen abgeleitete 
Parameter stimmt gut mit andernorts fÃ¼ offenes Wasser abge- 
leiteten Werten Ãœberein er liegt aber deutlich unter den fÃ¼ 
Packeis bekannten Angaben. 

Die groÃŸe WÃ¤rmeverlust der Ozeanoberflache fÃ¼hrte zu betrÃ¤cht 
licher Neueisbildung Ãœbe den zunÃ¤chs offenen WasseroberflÃ¤chen 
Dabei herrschten bei geringen Windgeschwindigkeiten groÃŸ 
Eisplatten und bei Starkwind Pfannkucheneis vor. 

Simulationsversuche mit einem eindimensionalen Grenzschichtmodell 
von Tennekes ergeben eine gute Ãœbereinstimmun mit den Beobach- 
tungen, wenn die zum Anwachsen der Grenzschicht benÃ¶tigt 
turbulente Energie etwa zu gleichen Teilen der mittleren Scher- 
strÃ¶mun entzogen und durch Auftriebsvorgange aus potentieller 
Energie umgewandelt wird. 

2.3 GroBraumige atmosphÃ¤risch Prozesse im Gebiet der 
Weddell-See 

Der Schwerpunkt Antarktisforschung fÃ¶rder nicht nur experimen- 
telle Vorhaben der Meteorologie, sondern auch grol3skalig ausge- 
richtete Untersuchungen zur atmosphgrischen Zirkulation der 
Weddell-See (Speth, KÃ¶ln und Modellrechnungen zur Packeisbe- 
deckung der Weddell-See (Kraus, Bonn). Thematisch ebenfalls zum 
Schwerpunkt gehÃ¶ren ohne daraus finanziell gefÃ¶rder zu werden, 
Untersuchungen zur Aerologie und zu Telekonnektionen in der 
Antarktis durch Fraedrich/ Berlin. 

Die atmosphÃ¤risch Zirkulation der Weddell-See wird anhand von 
verfÃ¼gbare Stationsdaten der umliegenden Stationen bearbeitet. 
Ein Arbeitsergebnis ist die Darstellung der saisonalen Verteilung 
von Tiefdruckgebieten in diesem Gebiet und die Ermittlung ihrer 
charakteristischen Zugbahnen. Infolgedessen ist es mÃ¶glich eine 
genauere Vorstellung zur Struktur der als quasistationÃ¤ ange- 
nommenen Weddell-Zyklone mit ihren maÃŸgebliche Auswirkungen auf 
den ozeanischen Weddell-See-Wirbel und die Meereisbewegung zu 
gewinnen. 

Das an der UniversitÃ¤ Bonn entwickelte gekoppelte Meereis/ 
Grenzschicht-Modell wurde erprobt und wird nun auf den FGGE- 
Datensatz angewendet. Es ermÃ¶glicht die Empfindlichkeit des 
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kommt es in den oberen 300 m. Im Tiefenwasserbereich zeigen sich 
zahlreiche Intrusionen. Zwischen dem OberflÃ¤chen und dem 
Tiefenwasser erfolgt eine laterale Vermischung im wesentlichen 
entlang FlÃ¤che gleicher Dichte. Innerhalb der WSC bleibt in 300 
- 400 dbar ein Kern der WassersÃ¤ul aus der Bransfield-StraÃŸ bei 
der ostwÃ¤rt gerichteten Advektion erhalten. Als Quelle des 
OberflÃ¤chenwasser der WSC kann das Schelfwasser an der OstkÃ¼st 
der Antarktischen Halbinsel angesehen werden. NÃ¶rdlic Elephant 
Island mÃ¤andrier der WSC mit einer charakteristischen Wellen- 
lÃ¤ng von 120 km. An der OberflÃ¤ch ist die nÃ¶rdlich Berandung 
der WSC neben der halinen durch eine ausgeprÃ¤gt thermische 
Front gekennzeichnet. 

Durch den Maud Rise ( 6 5 '  S 2" E) kommt es weiter Ã¶stlic zu 
einem Stau des im sÃ¼dliche Weddell-Wirbel nach Westen transpor- 
tierten warmen Tiefenwasser (WDW). ErhÃ¶ht vertikale WÃ¤rme und 
SalzflÃ¼ss kÃ¶nne im Winter zur Polynya-Bildung in diesem 
Gebiet fÃ¼hren Die dabei entstehenden "cold spots" driften mit 
dem Weddell-Wirbel in die Weddell-See, wo sie merkliche Schwan- 
kungen des Warme- und Salzhaushaltes hervorrufen. Ein solcher 
"cold spot" konnte wahrend der "Polarstern"-Reise 1983 in der 
Weddell-See beobachtet werden. 

Die Modellierung der ozeanischen Zirkulation im atlantischen 
Sektor des SÃ¼dpolarmeere erfolgte unter besonderer BerÃ¼ck 
sichtigung der groÃŸrÃ¤umig Topographie. Das "Princeton-Modell" 
wurde an die Erfordernisse des Modellgebietes angepaÃŸt Insbe- 
sondere wurden im thermohalinen Teil folgende Ã„nderunge vorge- 
nommen : 

- Verallgemeinerung der Stabilisierungsprozedur 
- Modifizierung des Algorithmus fÃ¼ die Advektion von Salz und 
WÃ¤rm 

Die erste Modellrechnung wurde fÃ¼ einen barotropen Ozean 
konstanter Tiefe durchgefÃ¼hrt Das Modellgebiet erstreckte sich 
bis 30Â SÃ¼d die Auflosung betrug 1" in beiden horizontalen 
Richtungen. Im Bereich der Weddell-See und des Zirkumpolarstroms 
zeigen die Ergebnisse - abgesehen von geringen reibungsbedingten 
Anteilen - die vollstÃ¤ndig Trennung der Meridionalzirkulations- 
Zellen an der antarktischen Divergenz. Der Transport des Zirkum- 
polarstroms liegt mit 100 Sv im Bereich bekannter Abschatzungen. 
Allerdings wird die Annahme eines festen Randes bei 30Â SÃ¼ den 
natÃ¼rliche Bedingungen nicht gerecht. Sie bedeutet insbesondere 
fÃ¼ die Meridionalzirkulation eine zu starke EinschrÃ¤nkung FÃ¼ 
kÃ¼nftig Modellrechnungen wird daher das Modellgebiet weiter 
nach Norden ausgedehnt. 

Die zweite Modellrechnung ging von einem baroklinen Ozean 
konstanter Tiefe aus. Das Modellgebiet wurde bis 6OU Nord 
ausgedehnt, die Auflosung betrug 2 Â  in beiden Horizontalen, 7 
Schichten in der vertikalen Richtung. Diese Modellrechnung dient 



als Vergleichsexperiment fÃ¼ die geplante Erweiterung mit Boden- 
topographie. Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, 
kÃ¶nne hier nur folgende vorlÃ¤ufig Ergebnisse dargestellt 
werden. 

Die kinetische Energie steigt zunÃ¤chs rasch, danach nur 
sehr langsam an 
Die barotrope Zirkulation schwingt sich relativ schnell ein; 
der Transport des Zirkumpolarstroms liegt bei 120 Sv. 
In der Weddell-See entwickelt sich im unteren Teil der 
WassersÃ¤ul ein nordwartiqer Transport dichten Wassers. 
Es findet nur ein geringer Massentransport Ãœbe die antark- 
tische Divergenz statt. 
Das Dichtefeld ist bei dem derzeitigen Stand der Simulation 
noch nicht stationÃ¤r entwickelt sich aber vernÃ¼nftig 
AuffÃ¤lli ist insbesondere die VerstÃ¤rkun meridionaler 
Gradienten auf der SÃ¼dhalbkugel 

KleinrÃ¤umig ozeanographische Prozesse an der Schelf- 
eiskante 
Becker, Hamburg) 

Eine erste Analyse der hydrographischen Daten der "Polarstern"- 
Reise 1 zeigt zwischen 18' W und 2 Z 0  W ein Vordringen von warmem 
Tiefenwasser (WDW) unter das Schelfeis, was zu einem Schmelzpro- 
zeÃ in diesem Gebiet fuhren durfte. Das Schmelzwasser scheint 
sich nach Vermischung mit dem Scheifwasser unterhalb der Tempera- 
turminimumschicht in den KÃ¼stenstro einzulagern. 

Das Schelfeiswasser in der Filchner-Senke weist erhebliche 
Unterschiede im Nahrstoffgehalt auf, die RuckschlÃœss auf 
Entstehungsort und Ausbreitungsweg des Schelfeiswassers zu- 
lassen. Am Ã¶stliche Rand der Filchner-Senke dringt modifiziertes 
warmes Tiefenwasser (MDWD) in einer Tiefe von 200 -400 m nach 
Suden bis unter das Filchner-Schelfeis vor. Der stÃ¤rkst Ausstrom 
des Schelfeiswassers unter dem Filchner-Schelfeis hervor findet 
bei 41 - 4 2 '  W in einer Tiefe von 500 -600 m statt. 

2.8 Tracer-Ozeanographie 
(Roether, Schlosser, Heidelberg) 

Die Arbeiten begannen 1983/84 mit ^He-Probennahmen wahrend der 
"Polarstern1'-Reise AMT I1 bis 800 m Tiefe in der BransfieldstraÃŸ 
und in der nÃ¶rdliche Weddell-see. In diesem Meeresgebiet wird 
3 ~ e  mit dem Warmen Tiefenwasser (WDW, Kern in Ca. 500 m Tiefe) im 
Ãœberschul zugefÃ¼hrt so daÂ an der Meeresoberflache eine 
Ausqasung erfolgt. Im Winterwasser in ca. 100 bis 150 m Tiefe 
finden wir noch Ca. 1/3 des 3~e-Ãœberschusse des WDW, obwohl das 
Winterwasser seine niedrige Temperatur durch konvektive AuskÃœh 
lung von der Meeresoberflache her erhalt. Dieser Befund weist 



auf einen stark unterdrÃ¼ckte Gasaustausch an der Meeresober- 
flache hin, der durch weitere Messungen quantifiziert werden 
soll. 

1984/85 wurde auf ANT I11 ein grÃ¶ÃŸer Probennahmeprogramm in 
Kooperation mit dem SIO, La Jolla, USA, (Freonmessungen), 
durchgefÃ¼hrt Die bisher von dieser Reise vorliegenden Helium- 
Isotopenmessungen zeigen hohe ^He-Ãœbersattigunge im sog. Ice 
Shelf Water. Diese ÃœbersÃ¤ttigu kann zur Bestimmung des Schmelz- 
wasseranteils sowie als Markierung des Ice Shelf Water beim 
Bildungsprozess des Weddell-See Bodenwassers dienen. Erste ^He- 
Daten von einem Schnitt senkrecht zur KÃ¼st in der NÃ¤h des 
Vestkapp zeigen die Einschichtung solchen markierten Wassers in 
den Tiefenhorizonten 200-600 und 800-1200 m. Am Kontinentalabhang 
kann es bis in Ca. 3500 m Tiefe als 50 bis 200 m mÃ¤chtig Schicht 
nachgewiesen werden. 

FÃ¼ 1986 ist eine umfangreiche Beteiligung an WWSP 86 vorgesehen, 
ebenfalls in Kooperation mit US-Gruppen, vor allem zur Unter- 
suchung der Tiefenwasserbildung. 



3. Geologie - Geophysik 

Regional gliedern sich die geologisch-geophysikalischen Arbeiten 
in drei terrestrische Gebiete: Nordvicfcoria-Land, Neu-Schwaben- 
land und Antarktische Halbinsel, und in die Bereiche Weddell-See 
und Bransfield-StraÂ§e 

In der Anlaufphase der Antarktisforschung der Bundesrepublik war 
die Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) der 
wichtigste TrZger geowissenschafklicher Programme. Daher wird den 
Arbeitsberichten der im Schwerpunktprogramm gef6rderten terre- 
strischen und marinen Forschergruppen jeweils ein zusammenfas- 
sender Bericht. der Aktivitzten der BGR vorangest.ellt.. 

Nord-Victoria-Land - 

3.1.1 Das GANOVEX-Programm der Bundesanstalt fÅ¸ Geowissen- 
schaften und Rohstoffe (F. Tessensohn) 

GANOVEX I (1979/80) 

Die erste von der BMFT 1979/80 durchgefiihrte "German Antarct.ic 
North Victoria Land Expedition" (GANOVEX) wurde gemeinsam vom 
Bundesminister fÃ¼ Wirtschaft und Bundesminister fÅ¸ Forschung 
und Tehnologie finanziert. 

Ziel der Expedition war das Nord-Victoria-Land, ein besonders gut 
zugiingliches Gebiet. mit Gesteinsaufschliissen in einer Breite von 
400 km zwischen polarer Eiskappe und Ross-Meer. Mehrere wichtige 
Strukfcurgrenzen durchziehen diese Region, unter anderem die 
Grenze zwischen oskant.arkhischem Schild und westantarktischen 
Mobilzonen. 

Hier gewonnene Erkenntnisse k6nnen auf den Aufbau und die 
Geschichte der ganzen Antarktis beispielhaft angewendet. werden. 
Die Expeditionsmannschaf t umÂ aÂ§t 20 Teilnehmer. Von den 8 
Wissenschaftlern waren 3 aus der BGR, 2 von den UniversitÃ¤te 
Kiel und Darmstadt und je einer aus Australien, Neuseeland und 
den USA. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse von GANOVEX I sind im Geolo- 
gischen Jahrbuch, Reihe B, Heft 41, ver6ffentlicht. 

Neben der i.ibersichtsmaÃŸige Kartierung einiger bisher nicht. 
bearbeiteter Gebiete konnten auf einem Querporfil durch die 
Hauptst.ruktureinheiten ausgewÃ¤hlt Areale im Detail bearbeitet. 
werden. Es zeigte sich, daÂ das gesamte Basemenfc, ausgenommen die. 
Admiralty Infcrusiva, im Ordovizium durch einen geschlossenen 
rne.t.amorphen und strukturellen Akt, die Ross-Orogenese, def~rmier~ 
wurde. Sie erfaÃŸt- in gleicher Weise, aber in unterschiedlichen 



Krustenniveaus die mittel- bis hochmetamorphe Wilson Group, die 
sr-hwach metamorphe Robertson Bay Group und die fast metamorphe 
Bowers Group. 

FÅ¸ eine fÅ¸ das Nord-Victoria-Land postulierte mittelpalÃ¤o 
zoische Borchgrevink-Orogenese gibt es - im Sinne von kompres- 
siver Gebirgsbildung - keine Beweise. Granitintrusionen allein 
geniigen hier nicht fiir eine Definition. Das Fehlen dieser 
Orogenese in der Antarktis erschwert die Driftrekonstruktion mit. 
Australien im Rahmen des Gondwana-Konzepts (Tessensohn et al. 
1981; 33). 

GANOVEX I1 (1981/82) 

Aus den bei GANOVEX I erzielten Resultaten ergaben sich Ansatz- 
punkte fÅ¸ weitere Forschungsarbeiten. Im Vordergrund stand die 
i-jberprÅ¸fun des Gondwana-Modells. Wie war der ehemalige Zusammen- 
hang zwischen Antarktis und Aust ralien, wenn sich das aust.ra- 
lische Tasman-Orogen nicht. im antarktischen Borchgrevink-Orogen 
fortsetzt? AuBerdem war der Einsatz - und z.T. die erstmalige 
Antarktiserprobung verschiedener geophysikalischer Me8methoden 
(Radio-Echo-Sounding, aktive Audiomagnetotellurik, Aeromagnetik, 
Seismik, Gravimetrie) zur Ermittlung von Eismiichtigkeiken und 
Kartierung von Gesteinseinheiten und St6rungszonen unter der 
Eisdecke des 30 km breiten Rennick-Gletschers geplant. 

Neben insgesamt neun Mitarbeitern der BGR waren wiederum Wissen- 
schaftler der Hochschulen von Darmstadt und Kiel sowie aus 
Melbourne (Australien) und Wellington (Neuseeland) beteiligt. 

Durch den Untergang der Got.land I1 waren die Arbeiten zwangs- 
lzuf ig nicht im vorgesehenen Umfang durchzufÅ¸hren Die Entnahme 
von 500 kg Gesteinsproben gestattete jedoch ein begrenztes 
geochemisches, petrographisches, geochronologisches und palxo- 
magnetisches Unfcersuchungsprogran'in~. 

Die Granitoide Nord-Victoria-Lands lassen sich in zwei unter- 
schiedlich alte und rzumlich getrennte Gruppen untergliedern: Die. 
kambroordovizischen Granite Harbour Intrusives, die westlich des 
Rennick-Gletschers und in der Lanterman Range in mittel- bis 
hochmetamorphe Serien der Wilson Group und in schwachmetamorphe, 
aber steil gefaltete Metasediment.e der Robert.son Bay Group 
intrudierten, umÂ assen Granite und Granodiorite mit I'S-t ypel'- und 
Tonalite mit vorwiegend " I - t y p e 1 ' - C h a r a k k e r i s t i k e n .  

Å¸hereins immende K/AR-Al ter f Å¸ Hornblenden, Muskovite und 
Biotite dokumentieren eine rasche AbkÅ¸hlun in hsherem Intru- 
sionsniveau. Die Zeitspanne von 490 bis 467 Ma spricht fiir 
mehrere Intrusionsphasen. 



Die devonisch-karbinischen Admiralty Intrusives sind streng 
diskordant in Metasedimente der Robertson Bay Group intrudiert. 
Petrographisch und geochemisch zeigen sie fast. alle "I-typerf- 
Charakter ist iken. Dennoch ist der Einf 11.18 der Met.asedimente auf 
die Zusammensetzung der Granitoide anhand geochemischer Analysen- 
daten und anhand der hfiheren ^ S r / ^ ~ r - ~ n f a n g s v e r h z l t n i s s e  zu 
erkennen. 

Die K/Ar-Mineralalter 1iege.n zwischen 367 bis 354 Ma. Eine 
deutliche Differenzierung dieser Granite Nord-Victoria-Lands in 
reine "S-type" oder "I-type granitoids", wie es fÅ¸ den gegen- 
Å¸berliegende Lahlan Fold Belt SE-Australiens gelang, macht in 
Nord-Victoria-Land Schwierigkeiten (Vetter et al. 1983). 

Pa1aomagnet.isc-he Untersuchungen ergaben die fÅ¸ den Kontinent 
Antarktis bislang noch nicht bekannte Pal5.opolposition wkihrend 
des IJberganges Devon/Karbon. Aus den Messungen folgt., daÂ in 
diesem geologischen Zeitraum - wie auch in der Gegenwart - die 
Antarktis in eine Pol-Lage hineingedriftet. war, die auch aus 
geologischer Sicht durch den Nachweis von Tilliten aus dem oberen 
Palsozoikuni beststigt wird. Messungen an Ferrar-Dolerit-Proben 
bestkitigen die Theorie des kontinentalen Verbundes der Antarktis 
mit Australien zur Zeit des Jura (Delisle 1983). 

GANOVEX --- -. 111 . . . . - (1982/83) 

Die dritte geowissenschaftliche GANOVEX-Expedition der BGR konnte 
mit Ausnahme des geophysikalischen Teils das bei GANOVEX I1 
abgebrochene Programm zu Ende f Å¸hi-en 

Die Expeditionsmannschaft umfaÂ§t insgesamt 41 Teilnehmer aus 8 
Nationen. Neben sechs Mitarbeitern der BGR waren Wissenschaftler 
der Universitsten Kiel, WÅ¸rzhurg Darmstadt, Queensland und 
Tasmanien (Australien), Christchuch (Neuseeland) und der 
National Science Foundation (USA) beteiligt. 

Die Gelsndearbeiten verteilten sich auf das zentrale Nord-Vict.0- 
ria-Land und das KÅ¸s engebiet des Ross-Meeres. Ini ersten Gebiet 
konnten neue Erkenntnisse Å¸be die strukturelle Verformung der 
ganzen Region gewonnen werden. Erstmals wurde eine deutliche 
NE-Vergenz, vom alten Schild auf die Geosynklinalzonen gerichtet, 
erkennbar, die sich hauptsÃ¤chlic in Aufschiebungen kiuÂ§ert 

Eine FÅ¸ll neuer Ergebnisse lieferte dann die Bearbeitung einer 
bisher nicht erforschten Region im SÅ¸den wo der "Bowers Graben" 
das Ross-Meer erreicht. 

Ã¼berregiona das wichtigste Ergebnis diirfte der erstmalige 
Nachweis von fossilfÅ¸hrende Ordovizium in der Antarktis sein. 
Vier Trilobitenarten und Conodonten wurden in zwei Kalklinsen in 
Schiefern gefunden (Burrett & Findlay; Schmidt-Thom6 & Wolfart ; 
Wrighfc et. al.; alle 1984). 



FÅ¸ die regionale Arbeit von Bedeutung war die Kartierung von 
Graniten, die die Strukturen des "Bowers Grabens" durchschlagen. 
Durch die Datierung dieser Granite kann die Tektonik, die zur 
Bildung der Bowers-Strukturzone fi-ihrte, zeitlich eingeengt 
werden. 

Neben den Intrusionen existiert eine saure vulkanische Phase, 
deren weite Verbreitung und diskordante herlagerung des gefal- 
teten Untergrundes jetzt durch die Kartierung gezeigt. werden 
konnte. Am Rande des Ross-Meeres wurde au8erdem eine geschichtete 
ultrabasische Intrusion (layered gabbro) gefunden. Solche 
Komplexe sind im Hinblick auf LagerstÃ¤tte von Interesse. 

Unmittelbar am Ross-Meer wurden, schon im Hinblick auf GANOVEX 
IV, die "Gondwana Station" errichtet. Diese vier HÅ¸tte umfas- 
sende Somnierstation ist mit. Schiff und Kuf enf lugzeug erreichbar. 
Neben der Station wurde ein Depot von 150 000 1 Flugtreibstoff 
angelegt. 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse von GANOVEX I11 sind im Geol. 
Jb., Reihe B, Hefk 60, ver6ffentlicht. 

GANOVEX I! (1984/85) 

im Unterschied zu den drei frÅ¸here mehr geologisch ausgerichte- 
ten Expeditionen lag das Schwergewicht bei GANOVEX IV bei der 
Geophysik. Es galt., in einem gro8angelegten Versuchsprogramm 
Informationen Ã¼be den eisbedeckten Untergrund zu gewinnen. Als 
Mel3gebiet wurde ein Streifen ausgewÃ¤hlt. der vom polaren Plateau 
(2000 m Eisbedeckung) durch das transantarkfcische Gebirge 
(geologisch recht. gut bekannt.) bis in das Ross-Meer (500 -1000 m 
Wasserbedeckung) reichte. Die Messungen der magnetischen Struk- 
turen des Untergrundes sollten Å¸herwiegen vom Flugzeug aus 
durchgefÃ¼hrt werden und durch Radar - Eisdickenmessungen und 
Bodenuntersuchungen erggnzt werden. Die internationale Expedition 
(45 Teilnehmer) wurde von der BGR ausgerichtet und von Neuseeland 
und den USA unterstÅ¸tzt Aus der Bundesrepublik Deutschland waren 
das Al f red-Wegener -1nst itut f Å¸ Polarforschung und Hochschulin- 
stitute aus MÅ¸nster Braunschweig, MÅ¸nchen WÅ¸rzbnr und Bochum 
beteiligt. 

Entscheidend fÅ¸ die QualitÃ¤t der Untersuchung war ein m6glichst 
enges MeÂ§net.z um die Daten statt in Profilen in Form einer 
magnetischen Karte darstellen zu k6nnen, in der Strukturen des 
Untergrundes direkt. erkennbar sind. 

FÃ¼ die Befliegung wurden zwei Maschinen vom Typ Do-228 einge- 
setzt. Insgesamt. 48 000 Profil-km wurden vermessen, d.h. eine 
Flache etwa so gro8 wie 4/5 der Bundesrepublik wurde in einem 
Netz von 4-8 km Profilabstand abgedeckt. 
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zuordnen. Die Breiten der MetamorphosegÃ¼rte sind gegenÃ¼be den 
bekannten "paired belts" etwas zu schmal. Das ist mit intensiver 
spÃ¤tere Einengung (Ãœberschiebungs bzw. Subduktionstektonik), 
darunter auch betrÃ¤chtliche postpermischer Faltung, erklÃ¤rba 
(1984). Die MetamorphosegÃ¼rte und die daraus geschlossene 
Subduktion sollten sich in Australien wiederfinden und zur 
Gondwana-Rekonstruktion benutzbar sein. AnsÃ¤tz dazu wurden 
durchgefÃ¼hr (1984). Voraussetzung fÃ¼ die Abgrenzung der 
MetamorphosegÃ¼rte war auch die Abtrennung grÃ¶ÃŸer kontaktmeta- 
morpher Bereiche, insbesondere im Bereich der Morozumi-Range und 
der Mountaineer-Range (Engel 1984, 1985). 

Eine Arbeitsgruppe unter FederfÃ¼hrun von Schubert befaÃŸt sich 
eingehend mit phasen-petrologischen und geochemischen Untersu- 
chungen im metamorphen Grundgebirge des Transantarktischen 
Gebirgszuges, speziell in Nordvictoria-Land. Die Gruppe kam zu 
folgenden Ergebnissen: 

Das Metamorphikum als Ã¤lteste Anteil des Transantarktischen 
Gebirges besteht aus sedimentÃ¤ angelegten Serien von Metape- 
liten, Metagrauwacken, Metaquarziten, Metabasiten, Migmatiten und 
Anatexiten. Metamorphe Ultramafitite mit Spinell-Pyroxeniten und 
Pyroxen-Granatgesteinen sind beschrÃ¤nk auf den E-Rand der 
Lanterman Range gegen Bowers Strukturzone. Die Metamorphite 
geben mit 473 + 3 m.a. Ross-Alter. Mit Hilfe von kritischen 
Reliktmineralen kann die Ã¤lter MetamorphoseprÃ¤gun unterteilt 
werden: Westlich der Rennick-Aviator-Line herrscht Niedrig-Druck- 
Typ, Ã¶stlic der Rennick-Aviator-Line Mittel-Druck-Typ vor. Diese 
Grenzlinie kann als geeignetes Bezugselement dienen zur Rekon- 
struktion Antarktis/Australien/Tasmanien vor dem Gondwanazerfall. 

Im Oktober-Dezember 1984 nahm Bugqisch an einer neuseelandischen 
Schlittenexpedition im Nordvictoria-Land teil, um die tektonisch 
getrennten Einheiten "Robertson Bay" und "Bowers Strukturzone" an 
den zwei LokalitÃ¤te Handler-Ridge (Robertson Bay) und Reilly 
Ridge (Bowers) genau aufzunehmen und Xhnlichkeiten bzw. Unter- 
schiede in der Sedimentation aufzuzeigen. Neben der allgemeinen 
GelÃ¤ndeaufnahm fallt hier insbesondere die Bearbeitung der 
Karbonate (Mikrofazies, Conodonten) an, die in beiden Vorkommen 
Ãœberwiegen als Olistolithe in turbiditischen Serien auftreten. 
Die Ã¤hnlich sedimentologische Entwicklung und die nun nachge- 
wiesene lithofazielle Verzahnung (Glasgow Vulkanite am Handler 
~ i d g e )  der tektonischen Einheiten lÃ¤Ã es unwahrscheinlich 
erscheinen, daÂ es sich um ursprÃ¼nglic weit entfernte Terrains 
gehandelt hat, vielmehr ist wÃ¤hren der Sedimentation im Kambrium 
(bis Ordovizium) eine rÃ¤umlich Nachbarschaft der beiden Einhei- 
ten anzunehmen. 

Bereits vor Beginn des Schwerpunktprogrammes hatte sich Buggisch 
an einer amerikanischen Untersuchung der Ellsworth Mountains 
1979/80 beteiligt, die Auswertung erfolgte aber z.T. im Rahmen 
des Schwerpunktprogrammes. 
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bereits bekannten hÃ¶here Alter dieser Intrusion. Insgesamt 
wurden an Gesteinen des Ahlmann-RÃ¼cken und der Kraulberge 30 
K/Ar-Datierungen durchgefÃ¼hrt 

Bisher liegen an 45 Proben des Ahlmann-RÃ¼cken 630 Hauptelement- 
analysen und 585 Spurenelementanalysen vor. Spaeth hat in 
Zusammenarbeit mit sudafrikanischen Kollegen jungprÃ¤kambrisch 
Gesteine (Magmatite und Sedimente) des mittleren und nÃ¶rdliche 
Ahlmannryggens unter tektonischen Gesichtspunkten studiert. Neben 
einer Schieferung, die bereichsweise in den vorherrschenden 
basaltisch-andesitischen, stark vergrunten Vulkaniten zu finden 
ist, wurde ein regional regelmÃ¤ÃŸ auftretendes System von 
KleinÃ¼berschiebunge in den ansonsten relativ ruhig gelagerten 
Gesteinen festgestellt, das Einengungstektonik anzeigt. In 
Zusammenarbeit mit Clauer (StraÃŸburg durchgefÃ¼hrt K/Ar-Da- 
tierungen an Hellglimmern einer sehr schwach metamorphen Mylonit- 
Zone erbrachten ein Alter von 520 Ma, das einem tektonothermalen 
Ereignis im Zusammenhang mit dem Pan-African-Event bzw.der 
Ross-Orogenese zugeordnet werden kann. RichtungsmÃ¤t3i stehen 
Schieferung und Kleinuberschiebung in einem engen Zusammenhang 
mit der Grofistruktur des direkt benachbarten Jotul-Penk-Grabens, 
die offensichtlich eine sehr langlebige Struktur darstellt und im 
Verlauf des jurassisch-kretazischen Gondwanazerfalls eine 
Reaktivierung erfahren hat. 

3.3 Antarktische Halbinsel und ihre Inselwelt 
(Amstutz, Heidelberg; Miller, MÃ¼nster 

Im Rahmen der vom chilenischen Antarktis-Institut ausgerichteten 
Expedition im SÃ¼dsomme 1984 kartierten Heidelberger Petrographen 
in1 Gebiet des Palmer Archipels (Antarktische Halbinsel) die 
zugÃ¤ngliche Kustenabschnitte und Inseln auf lagerstÃ¤ttenkund 
licher Basis. 

Dabei wurde einerseits die petrographische Ausbildung der 
Gesteinsarten (hauptsachlich Magmatite) beschrieben und gleich- 
zeitig die erzmineralfuhrenden Zonen ausfindig gemacht. 

Die Geologie im Arbeitsgebiet ist sehr abwechslungsreich: es 
finden sich Intrusivgesteine, von basisch bis sauer (Gabbros, 
Diorite, Granodiorite und Granite) sowie eine ca. 1500 m mÃ¤chtig 
Vulkanitserie (Formation Isla Wiencke), welche hauptsachlich aus 
Andesiten bzw. andesitischen Brekzien besteht. Eine eingehende 
geochemische Studie sÃ¤mtliche Gesteinstypen ist zur Zeit in 
Bearbeitung. In der 0.g. oberkretazischen Vulkanitserie wurden 
auÃŸe den oftmals auftretenden Umwandlungszonen (Propyliti- 
sierungen) auch dom- bis gangartige Intrusionsgebilde granodio- 
ritischer Zusammensetzung beobachtet. Diese Granodiorite wie auch 
die Diorite und Gabbros werden dem sog. "Palmer Batholith" 
zugeordnet. Ein zweiter im Arbeitsgebiet auftretender Intrusions- 
typ ist der oberkretazische Monaco-Granit. 





Antarktischer Halbinsel und SÃ¼damerik mÃ¶glich da sonst nur 
weitere Verwirrung im "plattentektonischen Puzzlespiel" ent- 
stÃ¼nde 

3.4 Marine Geowissenschaften 

3.4.1 Die l tExp lo ra l l -Exped i t ionen  der Bundesanstalt fÃ¼ Geo- 
wissenschaften und Rohstoffe 

Bereits im SÃ¼dsomme 1977/78 fuhrte die BGR mit MS llExplorall eine 
erste geophysikalische Offshore-Erkundung vor der Ostantarktis im 
ostlichen Weddell-Meer durch. Neben 48spurigen digitalen re- 
flexionsseismischen Messungen parallel zu magnetischen und 
gravimetrischen Messungen auf 24 Profilen von insgesamt 5850 km 
Lange wurden auf 24 Stationen mit Sono-Bojen refraktionsseis- 
mische Sondierungen vorgenommen. 

Eine vorlÃ¤ufig Strukturkarte mit der Meeresboden-Topographie 
konnte bereits an Bord des Schiffes erstellt werden, ein neu 
entdeckter Steilabbruch, der als Ozean-Kontinent-Grenze gedeutet 
wird, erhielt den Namen "Explora-Escarpment" (Hinz 1978). 

Die Bestimmungen der Sedimentmachtigkeifcen vor dem Larsen Ice 
Shelf erbrachten mit 5 , 2  km die hÃ¶chste Werte; in allen Ã¼brige 
Gebieten waren sie signifikant kleiner. Auffallend war eine 
"Weddell Sea continental margin unconformity", die zwei unter- 
schiedliche Sedimenteinheiten trennt. Unter der Diskordanz liegen 
im "Explora Wedge" deltaartig seewÃ¤rt einfallende Reflektoren 
vor, die entweder als Sedimenthorizonte oder als Laven gedeutet 
werden kÃ¶nne (Hinz & Krause 1982). 

Die 2. MeÃŸ ahr t , wiederum mit MS "Explora" , fuhrte in1 Januar/Fe- 
bruar 1980 ins Ross-Meer. Zwei groÃŸ Becken unter dem Ross-Meer- 
Schelf mit Sedimentmachtigkeiten von 6000 m konnten erkannt 
werden. Die Seismik erlaubte, insgesamt sieben Einheiten zu 
unterscheiden. FÃ¼ beide Becken wird eine mÃ¤chtig voroberoli- 
gozane Sedimentation angenommen, die z.T. diskordant von Delta- 
ablagerungen im ostlichen Ross-Meer Ã¼berlager wird (Hinz & Block 
1983). 

3.4.1.1 Arbeiten der Bundesanstalt fÃ¼ Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Ross-Meer und Weddell-See 

Schwerpunkt im Ross-Meer Sektor 

Die geowissenschaftliche Antarktisforschung der BGR ist schwer- 
punktmaÃŸi auf das sÃ¼dlic von Neuseeland gelegene Ross-Meer 
Gebiet konzentriert. Dieses Gebiet, das das Ross-Meer selbst und 
das Transantarktische Gebirge im benachbarten Victoria-Land 
umfaÃŸt ist etwa 3000 km von der "Georg-von-Neumayer-Station1' 





Seit November 1984 werden die Kolbenlot-Kerne geÃ¶ffnet be- 
schrieben und beprobt. Anhand durchgehender Radiographien und der 
Analyse des Grobmaterials lassen sich in der Weddell-See und dem 
Powell-Basin Kalt- und Warmzeiten unterscheiden, Palaomagnetische 
Untersuchungen sind im Gange, (U. Bleil, Bremen). 

Die sedimentologischen Untersuchungen von Wefer in der Brans- 
field-StraÃŸ reichen bis zur Meteor-Expedition 1980/81 zurÃ¼ck 
Die Auswertung der damals gewonnenen Sediment- und Planktonproben 
wurden aus Mitteln des Schwerpunktprogrammes gefÃ¶rdert Bei den 
Untersuchungen in der Scotia See, nÃ¶rdliche Weddell-See und 
Bransfield-Strai3e standen Fragen zur Sedimentation und Klima- 
entwicklung in Scotia- und Weddell-See wahrend des HolozÃ¤n im 
Vordergrund des Interesses. Ãœbe die fruhdiagenetischen Mineral- 
neubildungen, Sedimentuntersuchungen und Kalklosungsexperimente 
sind Arbeiten erschienen oder zum Druck eingereicht. 

Das Gemeinschaftsprojekt von Wefer und Futterer zum Partikelflub 
in antarktischen GewÃ¤sser ist auf den Zeitraum mehrerer Jahre 
angelegt. 

In der Bransfield-StraÃŸ und in der Weddell-See soll mit Hilfe 
von Verankerungen aus Sinkstoffallen mit zeitgeschalteten 
Probenwechslern und Stromungsmessern die SaisonalitÃ¤ des 
Partikelflusses bestimmt werden. Durch die Analyse des in 
zweiwÃ¶chige bis monatlichen Abstanden aufgefangenen Materials 
werden Aussagen erwartet zum Gesamt-PartikelfluÃ in antarktischen 
Gebieten, zur ProduktivitÃ¤ bei offenem Wasser, am Eisrand und 
unter Eisbedeckung sowie zur VerÃ¤nderun von organischer Sub- 
stanz, von Karbonat und Kieselsaure beim Transport zwischen 
Oberflachenwasser und Boden. Im Vergleich mit der Analyse der 
Oberflachensedimente wird eine quantitative Abschatzung ange- 
strebt, in welchem Umfang das rezente Milieu im Sediment doku- 
mentiert wird. 

Die erste Probenserie der Bransfield-StraÃŸen-Verankerun wurde 
bereits geborgen. Damit ist es zum ersten Mal gelungen, uber ein 
Jahr lang den Partikelflui3 in einem Gebiet mit zeitweiser 
Eisbedeckung zu erfassen (Abb.). Anhand dieser Daten wird in der 
Bransfield-StraÃŸ wohl nur sehr wenig Hartschalen-Plankton bei 
Packeisbedeckung produziert, und es findet auch keine erhÃ¶ht 
Produktion beim ZurÃ¼ckweiche des Eises statt. Wahrscheinlich 
wird uber 80 % der gesamten organischen Materie wahrend 2-3 
Monaten (November - Januar) gebildet. Da ein groi3er Teil des 
Materials in Form von Kotballen absinkt, gelangen die Partikel 
innerhalb von Wochen von der OberflÃ¤ch bis zum 2000 m tiefen 
Meeresboden. 

Die extreme Saisonalitat in der Produktion organischer Substanz 
und in der Partikel-Sedimentation wird einen entscheidenden 
EinfluÃ auf die Struktur und Dynamik der Tier- und Pflanzenge- 
meinschaften im Plankton und Benthos haben. Auch die Ablagerungs- 
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PartikelfluÃ in der Bransfield StraÃŸ zwischen Dezember 1983 
und  November 1984. Die Sedimentfallen waren in 494 und  1588 m 
Wassert iefe verankert. 



Prozesse einschlieÃŸlic der Fruhdiagenese, vor allem die Er- 
haltung organischer Materie werden durch die starke, aber sehr 
kurzfristige Sedimentation gesteuert. Da wir z . Z .  nur die 
Saisonalitat in der Partikelsidementation der Bransfield-StraÃŸ 
kennen, aber noch nicht die Beziehungen zur Hydrographie und zur 
Organismen-Verteilung in antarktischen GewÃ¤ssern ist eine 
Fortsetzung dieses Projektes notwendig. Vor allem aus der 
zentralen Weddell-See liegen noch keine Daten vor. 

Troll (MÃ¼nchen beschÃ¤ftigt sich mit den Oberflachensedimenten 
der Bransfield-StraÃŸe des Powell-Beckens und der nordwestlichen 
Weddell-See. Die vorgefundenen Silt-Ton-Sand-Gemische variieren 
stark bezÃ¼glic der einzelnen Anteile. Aufgrund der direkten 
Korrelation zwischen der Wassertiefe und dem Anteil kleiner 
KorngrÃ¶ÃŸ am Sediment zeichnet die KorngrÃ–i3enzusammensetzun die 
Umrisse des King-George-Beckens und des Powell-Beckens nach. 

Die Fluorgehalte in Sedimentkernen entlang von Vertikalprofilen 
bis in maximal 11 m Tiefe bleiben annÃ¤hern konstant, wahrend die 
Fluoridkonzentrationen im Porenwasser mit der Teufe abnehmen. Die 
Konzentrationen des Fluorids sinken generell mit steigender 
KorngroÃŸe Die Fluorgehalte in der Tonfraktion der Oberflachen- 
sedimente sind rÃ¤umlic verschieden . Im Powell-Becken enthalt 
die Tonfraktion >600 ppm, in der Bransfield-StraÃŸ >500 ppm und 
in Teilen der Drake-Passage 500-600 ppm Fluor. 

Die Verteilung der Eisfrachtgesteine der gesamten Weddell-See 
soll erarbeitet werden. 

Auf dem Schelf der Ã¶stliche Weddell-See im Bereich zwischen der 
Atka Bucht und Berkner Island begannen petrographische und 
geochemische Untersuchungenvon FÃ¼ttere und Oskierski mit dem 
Ziel der 

a) rÃ¤umliche Verknupfung der regionalen Verteilung der GerÃ¶ll 
populationen auf dem Schelf mit den Liefergebieten an Land und 

b) der Information Ãœbe im Hinterland anstehende, wegen Eisbe- 
deckung nicht aufgeschlossene Gesteinsserien. 

Die bisher vorliegenden Ergebnisse lassen fÃ¼n regionale GerÃ¶ll 
populationen erkennen, die durch unterschiedliche Anteile von 
Vulkaniten, Plutoniten, Metamorphiten und Sedimenten charakteri- 
siert sind. 

Erste Vergleiche mit der bisher bekannten Landgeologie lassen 
eine deutliche Projektion der Landgeologie auf das regionale 
Verteilungsmuster der GerÃ¶ll erkennen. Eine starke Verschleppung 
durch Eisbergfracht scheint nicht stattzufinden. 

Besonders interessant ist das Auftreten von Plutoniten zwischen 
Kapp Norvegia und Halley Bay, die im angrenzenden Landbereich 
bisher nicht bekannt sind, bzw. wegen Eisbedeckung nicht aufge- 





F Ã ¼  den Bereich des sogenannten Filchner Grabens lassen die 
reflexionsseismischen Daten den SchluÃ zu, daÂ es sich hier 
mÃ¶glicherweis um ein glazial ausgeformtes Relief mit einer 
sedimentgefÃ¼llte Vortiefe handelt. 







und NN in der Terra Nova Bay belegt. 1 4 C - ~ a t i e r u n ~ e n  an 
Material von GANOVEX IV (Dr. HÃ¶fle sollen die Altersfrage 
endgÃ¼lti klÃ¤ren 

2) Die maximale HÃ¶henlag der erratischen Geschiebe uber der 
heutigen Gletscheroberflache nimmt generell von den KÃ¼ste 
des Pazifik und des Ross-Meeres zum Polarois-Plateau hin ab. 
Mit anderen Worten: Die Massenhaushalts-Schwankungen des 
Eises waren in den KÃ¼stengebirgen im ozeanisch beeinfluÃŸte 
Klimabereich, und in den vorgelagerten Schelfgebieten 
stÃ¤rke als im kontinentalen Klimabereich des Polarplateaus. 
In der Daniels Range, am Rande des Polareises, liegen die 
hÃ¶chste Erratiker nur Ca. 300 m Ãœbe den heutigen Outlet- 
Gletschern; an der Ross-Meer-KÃ¼st hingegen liegen sie bei 
Ca. 850 m (Terra-Nova-Bay, Tucker-Gletscher), auf dem 
Hochplateau der Adare-Halbinsel sogar bei Ca. 1200 m. 

3) Bis zu 60% Olivinbasalte im Geschiebebestand der MorÃ¤nen 
reste auf den Pazifik-Inseln vor den Anare Mountains deuten 
nach den Kartierergebnissen auf eine Transfluenz des 
Ross-Meer-Schelfeises Ãœbe die basaltische Adare-Halbinsel 
hinweg in den Pazifik hin. Somit muÃ der (sehr wahrschein- 
lich) weichselzeitliche Ross-Meer-Eisschild mindestens Ca. 
1500 m mÃ¤chti gewesen sein. 

4) Die Entwicklung der heutigen Lebensgemeinschaften im 
Ross-Meer kann erst nach dem Eis-Abbau, das heiÃŸ vor ca. 
10.000 Jahren begonnen haben. 

5) Die gezielt angesetzten Echogramme zeigen glaziale Ãœber 
tiefungen bis Ca. 1100 m sowohl an der Pazifik- als auch an 
der westlichen Ross-Meer-KÃ¼ste Meerestiefen von >I000 m 
waren vorher dort nicht bekannt. 

6) Die Tiefe des sommerlichen Auftaubodens im Gesteinsschutt 
uber dem Permafrost nimmt von 20 - 50 cm an der KÃ¼st auf 0 
- 10 cm in den Randgebirgen des Polareis-Plateaus ab. 

7) Infolgedessen sind nennenswerte periglaziale Umlagerungs- 
vorgÃ¤ng (Solifunktion) auf die KÃ¼stengebirg beschrankt. 

8) Neben der allgegenwÃ¤rtige Frostverwitterung spielen in den 
eisfreien Trockengebieten auch Prozese der ariden Hydro- und 
Morphodynamik eine groÃŸ Rolle, namentlich der kapillare 
Aufstieg von Schmelzwasser im Auftauboden, die damit 
verbundene Salzsprengung an der Gesteinsoberflache und die 
Windausblasung. Das Zusammenwirken dieser exogenen Dynamik 
fuhrt zur Bildung von pittoresk ausgehÃ¶hlte Tafonis. Am 
stÃ¤rkste ist die Tafonieverwitterung auf granitischen 
Bergkuppen, die bei der alteiszeitlichen Groaverglet- 
scherung als Nunataks aus dem Eise herausragten und die 
somit der Verwitterung am lÃ¤ngste ausgesetzt waren. 



9) Wahrend eines Schneesturms, der mindestens 100 Knoten pro 
Stunde erreichte, flogen uns faustgroÃŸ Geschiebe um die 
Ohren. In der Antarktis gibt es nicht nur Flugsande, sondern 
auch Flugkiese. 

10) GrÃ¶ÃŸe Toteisfelder am Westrand des Rennick-Gletschers, am 
FuÃŸ der Morozumi Range, deuten darauf hin, da8 der holozÃ¤n 
Eisabbau Ã¶rtlic bis in die Gegenwart andauert. Der anstau- 
ende Moranenschutt enthÃ¤l neben Geschieben aus dem oberen 
Einzugsgebiet des Rennick-Gletschers (mit Ca. 300 km Lange 
und 30 - 40 km Breite der groÂ§t Talgletscher im Nord- 
Victoria-Land) bis zu 3 % Gneise und Migmatite, die nach den 
Kartierergebnissen aus dem kristallinen Grundgebirge am 
Rande des Polareises stammen und quer uber die Morozumi 
Range hinweg in den Rennwick-Gletscher gelangt sind. Anhand 
von SeitenmorÃ¤ne und erratischen Geschieben kann diese 
Eistransfluenz im Morozumi-Gebirge bei 1500 -1700 m geortet 
werden, das heiÃŸt 1000 - 1200 m uber dem angrenzenden 
Rennick-Gletscher im Osten und 500 - 700 m uber den heutigen 
Outlet-Gletschern des Polareises im Westen, welche die 
Transfluenz verursacht haben. 

Physiogeographie der Fildes-Halbinsel, 
King George Island 
(Barsch, FlÃ¼gel Mausbacher, Heidelberg; BlÃ¼mel 
Karlsruhe; King, GieÃŸen StÃ¤blein Berlin; Hell und 
Zick, Karlsruhe) 

Eine grÃ¶ÃŸe Gruppe deutscher Geographen hatte sich unter Feder- 
fÃ¼hrun von D. Barsch (Heidelberg) zu einer Untersuchung der 
Physiogeographie der Fildes-Halbinsel auf King George Island, der 
grÃ¶ÃŸt der SÃ¼dshetlandinsel zusammengeschlossen und hierzu 
im Schwerpunktprogramm gebÃ¼ndelt EinzelantrÃ¤g gestellt. 

Nach einer Vorerkundung (1981/82) durch D. Barsch und G. Stablein 
sind in den SÃ¼dsommer 1983/84 und 1984/85 zwei Kampagnen auf 
der Fildes Halbinsel (King George Island,South Shetland Islands) 
von je sechs Wissenschaftlern durchgefÃ¼hr worden. 

Die Arbeiten haben zum Ziel, neben Erkenntnissen uber die 
Entwicklung des Reliefs dieses Gebietes (Geomorphogenese) 
besonders die QualitÃ¤ und die IntensitÃ¤ der geomorphologischen 
Prozesse in diesem hochozeanischen Periglazialgebiet,das bei- 
spielhaft auf der Erde ist, zu untersuchen. Als Hauptergebnisse 
seien genannt: 

1. Die heute nicht vergletscherte, hochozeanisch-subnivale 
Halbinsel weist einen periglazial stark Ãœberformte gla- 
zialen Formenschatz vermutlich aus der letzten Eiszeit auf. 
Daneben treten marine Brandungsplattformen in 40 m HÃ¶h (Eem 
oder Ã¤lter? sowie im Niveau des Meeresspiegels auf. Die 



Insel dÃ¼rft in den letzten 6000 Jahren relativ zum heutigen 
Meeresspiegel gehoben worden sein. Spuren von Glazialiso- 
stasie lassen sich deutlich bis 20m., weitberbreitet bis 40 
m, stellenweise sogar bis 275 m Ãœbe dem Meeresniveau durch 
marine GerÃ¶ll nachweisen. 

2. Ein periglazialer Formenschatz ist voll entwickelt mit 
Frosthangen, Permafrostsohlentalern und Muldentalern, 
Frostschuttdecken, Blockgletschern und Frostmusterformen. 
Die periglaziale Geomorphodynamik ist hoch. Ein ausge- 
glichenes Periglazialrelief entwickelt sich. Zum ersten Mal 
ist es gelungen, organische Sedimente zu finden, deren 
Datierung das Zusammenspiel von holozÃ¤ne Deglaziation, 
eustatischem Meeresspiegelanstieg und isostatischer Land- 
hebung fÃ¼ dieses Gebiet zu bestimmen gestatten. Eine aktive 
tektonische Bewegung ist in einem geodynamisch jungen Gebiet 
nicht auszuschlieÃŸen 

3. Frostverwitterung ist relativ hoch. Sie wird hÃ¤ufi 
verstzrkt durch Salzeinwirkung. Hierzu wurden vergleichende 
Untersuchungen in Klimakammern durchgefÃ¼hrt Mit Ausnahme 
sehr widerstandsfÃ¤hige Basalte betragt sie mehr als 1 mm 
pro Jahr. Geomorphologische Transporte erfolgen durch 
Solifluktion (5-10 mm pro Jahr , vor allem aber durch 4 HangabspÃ¼lunge (mehr als 20g/m ) als Folge der langsam 
verlaufenden Schneeschmelze. Fluviale Transporte sind 
gering. Chemische Verwitterung und Losung finden in grÃ¶ÃŸer 
Umfang statt. 

4. Eine hydrologische Bilanz eines gro8eren Einzugsgebietes 
wurde erstellt. Die Dauer der Schneeschmelze ist auf den 
gesamten Zeitraum des antarktischen Sommers ausgedehnt. 52% 
des Schneeschmelzabflusses erfolgte in der Untersuchungs- 
zeit. Dies ist die entscheidende Charakteristik des hydro- 
logischen Systems. Im 1,8 km2 gro8en Untersuchungseinzugs- 
gebiet ergab sich ein mittlerer, tÃ¤gliche AbfluÃ von 67 l/s 
bei Verdunstungswerten von 0,l mm/Tag. Die hydrostrukturell 
relativ einheitlichen Hange ergaben Infiltrationsgeschwin- 
digkeiten von 80 - 370 cm/Tag. Er erfolgt keine nennenswerte 
Speicherung von Niederschlagswasser im Boden der Auftau- 
schicht, sondern Niederschlage und Schmelzwasser werden 
rasch den Vorflutern zugefÃ¼hrt FÃ¼ den Wasserhaushalt der 
Seen Ãœberwieg der BodenwasserzufluÃ gegenÃ¼be dem direkten 
SchmelzwasserzufluÃŸ 

5. Im Niederschlag, Schmelze und Temperaturgang wird der 
hochozeanisch-polare Klimacharakter des Gebietes deutlich. 
Die Temperaturen schwanken zwischen -23,2 und +8 ,7Â C, und 
die Jahresniederschlage zwischen 300 bis fast 600 mm, davon 
der Ãœberwiegend Teil als Schnee (durchschnittlich 3 m 
Schnee) . 



6. Die gesamte Fildes Halbinsel gehÃ¶r zum kontinuierlichen 
Permafrostgebiet, obwohl die Jahresmitteltemperatur der Luft 
mit Ca. - 2 '  C wesentlich hÃ¶he ist als die Jahresmittel- 
temperatur an der Sudgrenze des kontinuierlichen Perma- 
frostes auf der Nordhalbkugel ( - 6 Â  C). Sommerliche Auf- 
tautiefen liegen normalerweise bei wenigen Dezimetern, in 
AusnahmefÃ¤lle aber deutlich mehr als 1 m. Die Permafrost- 
machtigkeit betragt nach den Modellrechnungen im Durch- 
schnitt hÃ¶chsten 50 m. Auch unter den Talsohlen und den 
winterlich gefrierenden Gerinnen sowie unter flachen Seen 
wurde Permafrost angetroffen. Die Bodentemperaturen von 20 
cm Tiefe schwankten zwischen 0,4 und 7 , 3 '  C wÃ¤hren des 
Polarsommers. Nach den Lufttemperaturmesungen ist mit Ca. 
120 Frostwechseltaqen zu rechnen. 

7. Schneeschmelze, Permafrost und Frostwechsel lassen einen 
eigenen Typ eines periglazialen Geosystems entstehen mit 
einer besonderen Geomorphodynamik und mit einem besonderen 
hydrologischen Haushalt, der von den bisher beschriebenen 
periglazialen VerhÃ¤ltnisse in der Antarktis, insbesondere 
aus den klimatisch kontinentalen TrockentÃ¤ler vÃ¶lli 
verschieden ist. 



Aufioutiefen (cm) / Permafrosttakl westlich des zentralen Bergbndes : King - George - Insel, Antarktis 
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5. Spurenstoffe in AtmosphÃ¤re Meer, Schnee und Eis 
der Antarktis 

Die von der DFG gefÃ¶rderte Spurenstoff-Untersuchungen bezogen 
sich einerseits auf die Analyse von Luft, Wasser und Schnee- und 
Eisproben in der Antarktis selbst und andererseits auf die 
Feststellung der groÃŸrÃ¤umig Verteilung ausgewÃ¤hlte Spuren- 
stoffe auf interhemisphÃ¤risch Meridionalschnitten entlang der 
Fahrtrouten von FS "Polarstern" zur und von der Antarktis. Im 
folgenden wird nur uber die im Rahmen des Schwerpunktprogrammes 
geforderten Arbeiten berichtet. Weitere Untersuchungen an Bord 
von E'S "Polarstern" und der t lGeorg-von-Neumayer-Stat iont l  wurden 
aus anderen Quellen finanziert. 

5.1 Langzeitbeobachtung atmosphÃ¤rische Spurenstoffe an der 
"Georg-von-Neumayer-Station" 
MÃ¼nnich Weiss, Heidelberg; Jaenicke, Mainz; 
Rudolph, JÃœlich 

Das Institut fÃ¼ Umweltphysik der UniversitÃ¤ Heidelberg kon- 
zipierte in Zusammenarbeit mit dem Institut fÃ¼ Meteorologie 
(Gravenhorst) Mainz ein transportables, antarktisfestes Frei- 
landobservatorium zur kontinuierlichen Messung von luftgetragenen 
Spurenstoffen am Rande des antarktischen Kontinents. Das Obser- 
vatorium besteht aus einer voll installierten Biwakschachtel, die 
vor ihrem Einsatz in der Antarktis auf einem Alpengletscher 
getestet wurde. Das Observatorium ist 1.500 m sÃ¼dlich d.h. im 
Luv der l f G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n "  aufgestellt. Bei den 
seltenen nÃ¶rdliche Winden oder anderen Kontaminationssitua- 
tionen, die durch einen Partikelsensor festgestellt werden, 
schaltet sich die Ansaugvorrichtung, deren Ã–ffnun Ca. 7 m uber 
der SchneeoberflÃ¤ch liegt, automatisch ab. Eine Kabelverbindung 
zur "Georg -von -Neumaye r -S t a t i on t1  versorgt das Observatorium mit 
10 kVA elektrischer Leistung. 

Finanziell wurde dieses Unternehmen durch die DFG und das 
Alfred-Wegener-Institut getragen, das auch die erforderliche 
technische UnterstÃ¼tzun bei Transport und Unterhaltung leistete. 

Aitkenkern-Konzentrationen werden getrennt nach GrÃ¶ÃŸenklass 
(Kern-ZÃ¤hle mit vorgeschalteter Diffusions-Batterie) uber einen 
Mehrkanal-Rekorder auf Magnetband aufgezeichnet. 180 m3 AuÃŸenluf 
werden pro Stunde durch Cellulose-Filter mit 24 cm Durchmesser 
gesaugt zur Bestimmung chemischer Komponenten im Aerosol. 
Kleinere Volumina (3 - 18 m^/h) kÃ¶nne durch verschiedene Arten 
von Membranfiltern geleitet werden. (Polycarbonatfilter, PTEE, 
25-47 mm Durchmesser). 

Die Stundenmittel der Radon-Werte in der Luft werden Ã¼be einen 
Halbleiter-Zahler mit Mikroprozessor-Kontrolle registriert. 14c02 
und ^Co2 werden in Natronlauge gesammelt, dabei betragt die 
Sammelperiode jeweils 14 bzw. 3 Tage. Zur Bestimmung von ^ ~ r  



wird Luft bei 150 bar in Gasflaschen gesammelt. Schneeproben 
werden routinemÃ¤ÃŸ mit einer neu entwickelten Sonde auf ihre 
elektrische LeitfÃ¤higkei untersucht. 

Das Observatorium ist mit einer "class-100 clean bench" zur 
Handhabung der Proben ausgerÃ¼stet Die Datengewinnung wird durch 
einen Rechner gesteuert und kontrolliert. Falls dieser ausfÃ¤llt 
erlauben Schreiber-Aufzeichnungen eine Auswertung per Hand. 

Zu den einzelnen MeÃŸgrÃ–Ã liegen folgende Berichte vor: 

Mit der Messung der Konzentration der atmospharischen Aitkenkerne 
wird die Gesamtkonzentration der atmospharischen Aerosol- 
teilchen erfaÃŸt Es sind vorwiegend sehr kleine, aus der Gasphase 
gebildete Teilchen, deren Konzentration ein geeignetes MaÃ fÃ¼ 
die Beurteilung der LuftqualitÃ¤ und insbesondere des anthro- 
pogenen Einflusses darstellt. Die Messungen ergaben vergleichbar 
mit Konzentrationen am SÃ¼dpo sehr geringe Aitkenkernkonzen- 
trationen (<100 cm'̂) im Sudwinter. Im SÃ¼dsomme werden Monats- 
mittel um 600 cm-3 beobachtet. 

Erstmalig in der Antarktis wurde routinemÃ¤8i einmal tÃ¤glic die 
GrÃ¶8enverteilun der Aitkenkerne besstimmt. Bei geringer 
Konzentration zeigte sich ein Maximum um 0.1 um Radius. Bei 
hÃ¶here Konzentrationen verschob sich das Maximum zu kleineren 
Radien. Diese Verschiebung kann als Nachweis fÃ¼ Gas-to-Par- 
ticle-Conversion als wichtiger EntstehungsprozeÃ fÃ¼ die Aitken- 
kerne gewertet werden. 

Im atmospharischen CO.; war kein signifikanter Jahresgang im 
Kohlenstoff-13 festzustellen, wohl aber eine leichte, noch nicht 
signifikante sÃ¤kular Abnahme. Beim Ĉ ergab sich ein zum 
nordhemisphÃ¤rische Trend paralleler Verlauf; der 14c- eha alt war 
jedoch nicht hÃ¶he als in nordhemisphÃ¤rische Reinluft, wie es in 
der Antarktis aufgrund eines geringeren Einflusses von 002 aus 
fossilen EnergietrÃ¤ger erwartet werden kÃ¶nnte sondern zeigte 
deutlich niedrigere Pegel. 

Die luftgetragenen Radionuklide von vorwiegend stratosphÃ¤rische 
Herkunft ( ^ ~ e ,  137~s) lassen an der " ~ e o r g - v o n - ~ e u m a y e r - s t a t i o n t r  
keinen signifikanten Jahresgang erkennen. Beobachtete relative 
Maxima der ^~e-~onzentration kÃ¶nne wegen des durchweg parallelen 
Ganges mit dem letztlich bodenbÃ¼rtige 2 1 0 ~ b  nicht unmittelbar 
stratosphÃ¤rische EinfluÃ zugeschrieben werden; gemeinsame 
Variationen sind wahrscheinlich quasi-lokal wetterbedingt. Im 
Gegensatz dazu gibt es laut Literatur ein deutliches sommerliches 
Maximum des ^ ~ e  am Sudpol. 

Auch hinsichtlich der atmospharischen Radon 222 AktivitÃ¤ fand 
sich kein Jahresgang. Die Untergrundkonzentration mit 1 dpm/m3 
ist allein durch ozeanische Exhalation erklÃ¤rbar MehrtÃ¤gig 
ErhÃ¶hunge auf das Ca. 4-fache kamen hÃ¤ufi und Ãœbe das ganze 



Jahr hinweg unregelmÃ¤ÃŸ vor. Diese "Radonsturme" sind aber 
bisher nicht als direkter Antransport kontinentaler Luftmassen 
interpretierbar. 

Besonders im Sudherbst begÃ¼nstige hÃ¤ufig StÃ¼rm bei noch 
nicht eisbedecktem Ozean die Advektion von atmosphÃ¤rische 
Seesalz . Noch ungeklÃ¤r sind relativ hohe Seesalzkonzentrationen 
(0.5 bis 1 ug/m3 Luft) im SÃ¼dwinter Ein ausgepragter Jahresgang 
von Sulfat und Mangan (terrigen) mit Minimum im Sudwinter 
verlÃ¤uf Ã¤hnlic wie am SÃ¼dpol 

Das Spurenelement Blei zeigt im Mittel 10 pg/m3 Luft (7 bis 20 
pg/m3) offenbar die niedrigsten bisher beobachteten Konzentra- 
tionen (Sudpol: Sommer 27 pg/m3). Die Verwendung des radioaktiven 
2 1 0 ~ b  als "fundamentaler Aerosolmarker" erlaubt die Aussonderung 
von Kontaminationsfallen und fuhrt zu guter Ãœbereinstimmun mit 
noch unverÃ¶ffentlichte Daten Ãœbe die Pb-Konzentration im 
OberflÃ¤chenschne (Peel & Wolff; Mart). 

Daneben werden seit 1982 regelmÃ¤oi an der lrGeorg-von-Neumayer- 
Station" Gesamtluftproben gesammelt und im Institut fÃ¼ Atmo- 
sphÃ¤risch Chemie in JÃœlic auf CO?, Reihe halogenierte Kohlen- 
wasserstoffe und leichte und mittlere Kohlenwasserstoffe analy- 
siert, um Langzeit-Trends und jahreszeitliche Variationen dieser 
Substanzen in der unbelasteten AtmosphÃ¤r zu untersuchen. 

5.2 Spurenstoff-Glaziologie 
Munnich, Heidelberg; Nielsen, GÃ–ttingen Reinwarth, 
Moser, MÃ¼nchen Heumann, Regensburg) 

Die spurenstoffchemischen Arbeiten an antarktischem Schnee und 
Firn fuÃŸe groÃŸenteil auf Proben von verschiedenen Sommer- 
kampagnen in der Umgebung der l lGeorg-von-Neumayer-Sta t ion l f  und 
der Filchner-Station, Weitere Proben konnten ganzjÃ¤hri routine- 
mÃ¤ÃŸ an der l fGeorg-von-Neun~ayer-Sta t ion"  gesammelt werden. 

Wie MÃ¼nnic berichtet treten im Firn bei der kustennahen "Georg- 
von-Neumayer-Stationr1 extrem hohe Seesalzkonzentrationen bis zu 
300 Milligramm/kg auf, die Seesalzdeposition nimmt aber bereits 7 
km weiter sÃ¼dlic um eine GrÃ¶ÃŸenordnu ab. Das Seesalzmaximum im 
Sudherbst ist im Schnee noch wesentlich ausgepragter als in der 
Luft. Auch auf dem Filchner-Schelfeis bis zu 50 km landeinwÃ¤rt 
wurden unerwartet hohe Seesalzkonzentrationen mit ausgeprÃ¤gte 
Depositionsspitzen gefunden. Damit biefcet sich Seesalz in 
Kombination mit den stabilen Isotopen des Wassers als glazio- 
logischer Tracer an. 

Heumann sammelte 1985 an ausgewÃ¤hlte Positionen zwischen der 
l 'Georg -von-Neumayer -S ta t i onn  und der "Filchner-Station" Eis- und 
Schneeproben fÃ¼ seine Nitrat- und Halogenid-Bestimmungen (s. 
Extraterrestrische Materie, 7.2). 







Verbindung Konzentration/pptv 

Antarktis S-Atlantik N-Atlantik 
................................................................. 
i-Butan 6 6 0 120 
n-Butan 9 5 0 120 
i-Pentan 7 5 0 8 0 
n-Pentan 16 3 0 6 0 
n-Hexan 4 6 6 
Benzol 9 13 2 0 
n-Heptan 7 5 4 
Toluol 4 9 8 
n-Oktan 2 4 5 
0-Xylol 2 5 8 
n-Nonan 1 3 2 
n-Dekan 5 2 4 0 4 0 
Chlormethan 5 9 7 590 5 9 0 
1,1,1-Trichlorethan 9 5 9 5 12 0 
Tetrachlormethan 11 0 105 108 
Tetrachlorethen 5 15 3 5 

Zu den Untersuchungen an Krypton-85 schreibt Weiss: 

Das Edelgasisotop Kr-85 entstammt sieben Wiederaufbereitungs- 
anlagen fÃ¼ Kernbrennstoffe (bekannte Quellstarke, geogr. 
Position 30 - 50" N), ist chemisch inert und besitzt auÂ§e dem 
radioaktiven Zerfall keine Senken. Seine radioaktive Halbwerts- 
zeit ist mit 10,76 Jahren groÃ gegenÃ¼be den Transport- und 
Mischungs-Zeitkonstanten der Troposphgre. 

Seit 1982 wurden auf FS "Polarstern", seit der Kampagne 1983/84 
auf der "Georg-von-Neumayer-Station" regelmaÂ§i Kr-85 Proben 
entnommen. Die Probennahme ist als Teil des Observatoriums- 
Programms langfristig angelegt. Die Arbeiten sind hinsichtlich 
Kontamination unkritisch und erfolgen deshalb direkt an der 
Station. 

Die Meridionalschnitte durch den Atlantik zeigen nach SÃ¼de hin 
eine ausgeprÃ¤gt Konzentrationsabnahme mit einer DiskontinuitÃ¤ 
im Bereich der Innertropischen Konvergenzzone. Der interhemi- 
sphare Konzentrationsunterschied deutet auf eine Austauschzeit 
von etwa 1,s Jahren. Die von der l lGeorg -von-Neumayer -S ta t i on l l  
vorhandene Zeitreihe zeigt einen stetigen Konzentrationsanstieg 
mit einer angedeuteten jahreszeitlichen Modulation. Der mittlere 
Anstieg ist vertraglich mit der aus den Meridionalschnitten 
gewonnenen Austauschzeit und macht die stÃ¤ndig Zufuhr von Luft 
nÃ¶rdliche Ursprungs in den antarktischen Luftmassenkorper 
sichtbar. Eine quantitative Interpretation der Daten erfolgt 
durch Modellrechnungen u.a. in Zusammenarbeit mit Prof. Crutzen 
MPI fÃ¼ Chemie, Mainz. 



Ziel der zukÃ¼nftige Arbeiten wird es sein, die aus den bis- 
herigen Daten abgeleiteten mittleren Transport- und Mischungs- 
zeitkonstanten hinsichtlich ihrer VariabilitÃ¤ zu erfassen und 
die sie verursachenden dynamischen Prozesse der AtmosphÃ¤r zu 
quantifizieren. 

Eine Zusammenarbeit von Weiss mit dem Deutschen Wetterdienst 
(Winkler) , der auf der l 'Georg-von-Neumayer-Sta t ion l l  und auf FS 
"Polarstern" systematisch Ozonmessungen durchfuhren laÃŸt ergab 
Anzeichen fÃ¼ eine tropospharische, photochemische Ozonproduktion 
aufgrund anthropogener AktivitÃ¤ten 



6. Fauna, Flora und Ã–kologi 

6.1 Terrestrische Ã–kologi 

6.1.1 Die Flechtenflora der Antarktis und Subantarktis 
(Hertel, MÃ¼nche und Henssen, Marburg) 

Die terrestrische Vegetation der Antarktis wird wesentlich von 
Krustenflechten bestimmt. Deren korrekte Identifizierung bereitet 
immer noch groÂ§ Schwierigkeiten. Zwei FehleinschÃ¤tzunge 
frÃ¼here Bearbeiter verursachten nach Ansicht von Hertel das 
heutige Chaos an Namen und publizierten Bestimmungsergebnissen: 

(1) Der Glaube an eine fast absolute Merkmalskonstanz (Stand- 
ortsmodifikanten unter extremen Klimabedingungen wurden als 
eigenstÃ¤ndig Arten verkannt) 

(2) die Annahme, die in der Antarktis vorgefundenen Arten seien 
ausschliei3lich auf die Antarktis beschrÃ¤nk (der Versuch 
eines Vergleiches mit nordhemispharischen Arten unter- 
blieb). 

Hertel stellte fest, daÂ die Flechtenflora der Antarktis (zu- 
mindest auf Gattungsebene) der arktischen erstaunlich nahe 
verwandt ist. Zahlreiche in der Arktis hÃ¤ufig Arten konnten von 
Hertel fÃ¼ die Antarktis (sÃ¼dlic 60' S) nachgewiesen werden. 

ErwartungsgemÃ¤ ergab sich eine weit geringere Verwandtschaft 
zwischen den Lecideen der hochozeanischen Gebiete der Subant- 
arktis und jenen des antarktischen Kontinents, sieht man von den 
hohen Gebirgen subantarktischer Inseln ab, die floristisch zur 
maritimen Antarktis zu vermitteln scheinen. 

Die Kenntnis der Flechtenflora der Subantarktis und jene der 
alpinen und nivalen Stufe tropischer Hochgebirge ist zweifellos 
eine wichtige Voraussetzung, antarktische Endemismen als solche 
zu erkennen. Schon jetzt ist abzusehen, daÂ auch unter den leci- 
deoiden Flechten der Antarktis endemische Arten und auch Gat- 
tungen (2.B. Austrolecia antarctica Hertel, gen. et spec.nov.) in 
grÃ¶bere Zahl vorkommen. 

Henssen sammelte 1982 Flechten auf den subantarktischen Prince 
Edward Inseln und - zu Vergleichszwecken Material in Sudafrika. 
Im Schwerpunkt ihrer Untersuchungen standen cyanophile Flechten 
und ihre ~hycobionten sowie Pionierflechten aus anderen Gruppen. 
Flechten, die Stickstoff-bindende Blaualgen (Cyanobakterien) als 
primÃ¤re oder sekundÃ¤re (Cephalodien) Phycobionten enthalten, 
sind auf den Prince Edward Inseln zusammen mit den begleitenden 
Cyanophyceen die Pionierorganismen auf feuchtem Gestein. In die 
taxonomische Bearbeitung dieser Gruppen wurden auch Proben aus 
SÃ¼damerika SÃ¼dafrika Kerguelen, Tasmanien und Neuseeland 
berÃ¼cksichtigt 



Eine Reihe von Flechten konnte bereits beim Sammeln auf den 
Prince Edward Inseln als fÃ¼ die Wissenschaft neue Arten erkannt 
werden, weitere, biologisch besonders interessante Formen, wurden 
erst bei einer genaueren Durchmusterung der Aufsammlungen in 
Marburg entdeckt. Hierzu gehÃ¶r die winzige gdwardiella mira- 
bilis-, die einzige bisher bekannte, holokarpe Flechte. 

Die Kultur der Phycobionten aus Blaualgenflechten zur Identi- 
fizierung der symbiotischen Algen wurde an sud- und nordhemi- 
sphÃ¤rische Flechten erprobt. 

6.1.2 Ã–kologisch und physiologische Anpassungen antark- 
tischer Flechten 
(Kappen, Kiel) 

Standort- und Laboruntersuchunqen an Flechten fÃ¼hrt Kappen 
wÃ¤hren des GANOVEX-Unternehmens 1981/82 in Nord-Victorialand 
durch, wo bisher noch keine biologischen Untersuchungen gemacht 
worden waren. In. eisfreien Gebieten hat sich hier die Formation 
"PolarwÃ¼ste ge,bildet, ihre Vegetation ist typisch auf Fels- 
zwischenrÃ¤um beschrankt. Nur in diesen Kleinstandorten ist 
Schnee als Wasserquelle nutzbar. Mikrokliniaprofile zeigen die 
Lebensbedingungen der hier siedelnden Flechten. Ã¶rtlic kann die 
Biomasseproduktion sehr groÃ werden. 

Die vegetationskundlichen, mikroklimatologischen und physiolo- 
gischen Untersuchungen in der maritimen Antarktis (King George 
Island 1983, 1984/85) lehrten deutliche Unterschiede zur Ost- 
antarktis. Artenzusammensetzung und Vegetationsmuster weisen hier 
mehr die VerhÃ¤ltniss einer Tundra auf. In offener Exposition 
entspricht hier das Temperaturniveau dem in den Oasenstandorten 
der kontinentalantarktischen WÃ¼sten Trotz der relativen Stand- 
ortskonstanz liegt aber keine UniformitÃ¤ des physiologischen 
Verhaltens der Flechten avor. Die PhotosynthesekapazitÃ¤ maritim- 
antarktischer Sippen ist hÃ¶he als die der kontinentalantark- 
tischen Sippen. In der Gattung Neuropogon wurden Taxa mit 
verschiedenen Ã–kotype entdeckt. Temperatur, Licht- und Feuchte- 
abhÃ¤ngigkei der Nettophotosynthese variieren artspezifisch 
innerhalb grÃ–i3ere Grenzen als aus den Standortbedingungen 
erkennbar wird. 

Standort-spezifisches Verhalten der Photosynthese der einzelnen 
Arten konnte erstmalig (1984/85) mit einer von der DFG finan- 
zierten, eigens fÃ¼ den Gebrauch in der Antarktis angefertigten 
G a s w e c h s e l m e l 3 e i n r i c h t u n g  untersucht werden. 38 TagesgÃ¤ng wurden 
aufgenommen und 7 Flechtarten untersucht. Es konnte die aktuelle 
Reaktion auf Schneefall, Nebel und Regen erfai3t werden. Solche 
Messungen sollen ein realistisches Bild der ProduktivitÃ¤ von 
Flechten in der Antarktis vermitteln, In der Kampagne 1985/86 
soll auch der Stickstoffhaushalt untersucht werden. Hierauf 
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aufbauend ist eine Analyse der gesamten PrimÃ¤rproduktio der 
Flechten geplant. Weitere Vergleiche zwischen kontinentaler und 
maritimer Antarktis werden angestrebt. 

6.1.3 Kryptoendolithische Mikroorganismen in antarktischen 
Gesteinen 
(Hirsch und Kappen, Kiel) 

Die lange Zusammenarbeit zwischen Friedmann (Tallahassee) und 
Hirsch ist der Isolierung und Charakterisierung der in eisfreiem 
Gestein der Antarktis lebenden Cyanobakterien und Flechten 
gewidmet. Wahrend eines von der DFG finanzierten Forschungs- 
freijahres konnte Hirsch vor Ort in den Dry Valleys und an- 
schlieÃŸen im Kaltlabor von Tallahassee diese Flora in ihren 
Verteilungsmustern und ihren Wechselbeziehungen im Gestein 
untersuchen. In den Dry Valleys (Victorialand, Antarktica) 
herrschen extreme Trockenheit, tiefe Temperaturen und starke 
Winde. Nur innerhalb des eisfreien Gesteins (Sandstein, Granit, 
Marmor) und im spÃ¤rlic vorhandenen Sediment gibt es dort Leben. 
Aus Gesteins- und Bodenproben wurden Mikroorganismen isoliert und 
deren besondere, an den extremen Standort angepaÃŸt Physiologie 
und Systematik untersucht. Verwitterungsvorgange an antarktischen 
Gesteinen und Prozesse der Besiedlung dieser Gesteine wurden 
untersucht. 

Schon 1980 begannen Kappen's Untersuchungen zur Nettophoto- 
Synthese von Kryptoendolithen, um ein MaÃ fÃ¼ die AktivitÃ¤ und 
ProduktivitÃ¤ solcher Flechten in den Dry Valleys zu gewinnen. 

Die Ã–kologische Forschungen an kryptoendolithischen Mikroor- 
ganismen sind nur duteh die Synthese biologischer, meteorolo- 
gischer und geologischer Forschungsansatze mÃ¶glich Im biolo- 
gischen Bereich sind Physiologen, Taxonomen und Morphologen bei 
diesen Untersuchungen eng aufeinander angewiesen. 

6.1.4 Ã–kologi subantarktischer Insekten 
(Remmert, Marburg und Hoffmann, Ulm) 

Auf SÃ¼dgeorgie wurden umfangreiche Aufsammlungen durchgefÃ¼hrt 
die erstmalig eine entomologische Beurteilung der terrestrischen 
Ã–kosystem Sudgeorgiens ermÃ¶glichen Dabei kamen einige Beson- 
derheiten SÃ¼dgeorgien im Gegensatz zu Feuerland ans Licht: 

a) Die Perimylopiden stellen die Hauptgruppe der abbauenden 
Insekten dar; die Mycetophiliden und Sciariden, die sonst 
unter Ã¤hnliche Klimaten die Hauptrolle spielen, haben nur 
einen sehr geringen Anteil am Abbau der Pflanzen. 



b) In1  Gegensatz zu klimatisch Ã¤hnliche Gebieten spielen 
parasitische Hymenopteren praktisch keine Rolle; es gibt nur 
eine Art, die vermutlich in Eiern von Perimylopiden para- 
sitiert. 

Die K a f e r l i e ~ e n  sich leicht zÃ¼chten Auch dabei stellte sich 
heraus, daÂ die Perimylopiden Destruenten sind. Ferner fand 
Remmert bei diesen Versuchen, die z.T. auch mit synthetischem 
Futter durchgefÃ¼hr wurden, seine alte These bestÃ¤tigt daÂ sich 
unter kalten Bedingungen wechselwarme RÃ¤ube sehr viel leichter 
ernÃ¤hre als wechselwarme Destruenten oder Pflanzenfresser. 

Die von Remniert und Vogel lebend nach Deutschland gebrachten und 
hier weitergezÃ¼chtete WeichkÃ¤fe Hydromedion sparsutum wurden 
von Hoffmann im Labor bei den typischen Umwelttemperaturen ( 5 O C )  
Cellulose untersucht. Dabei ergab sich, daÂ sie aufgrund ihrer 
Enzymausstattung in hohem MaÂ§ zur Verdauung von Pflanzenmaterial 
auch bei tiefen Temperaturen fÃ¤hi sind. 

Als weitere Anpassung an subantarktische Temperaturbedingungen 
weisen die Phospho- und Neutrallipide von Hydromedion im Ver- 
gleich zu Kaferarten aus gemaÂ§igte und tropischen Zonen einen 
hohen Anteil an mehrfach ungesÃ¤ttigte FettsÃ¤ure auf. Gerade in 
den Phospholipiden findet sich eine hydrierbare FettsÃ¤ur (bis zu 
15 Prozent der GeamtfettsÃ¤uremenge) die bisher noch fÃ¼ keine 
Insektenart beschrieben wurde, aber auch noch nicht eindeutig 
identifiziert werden konnte (C24:4?). Auch der extrem hohe 
Proteingehalt der KÃ¤fe kann als eine Kalteanpassung angesehen 
werden. 

ZusÃ¤tzlic konnte von Remmert eine Arbeit Ãœbe die Bedeutung des 
eingefÃ¼hrte Rentiers auf SÃ¼dgeorgie erstellt und publiziert 
werden. In diesem Zusammenhang sind Arbeiten uber die Futter- 
qualitat von Pflanzen SÃ¼dgeorgien geplant. 

6.2 Marine Ã–kologi 

6.2.1 Primarproduzenten 
(Elbrachter, List/Sylt, Sommer und Tilzer, Konstanz) 

Wahrend erst neuerdings ein Antrag zur Untersuchung antarktischer 
Makroalgen eingereicht wurde (LÃ¼ning Hamburg), forderte die DFG 
bereits mehrere Untersuchungen uber das Phytoplankton, vor allem 
auf den Forschunqsfahrten der "Meteor" 1980/81 und der "Polar- 
stern" seit Anfang 1983. 

Tilzer befaÂ§t sich auf mehreren Reisen mit grundsÃ¤tzliche 
Fragen der Massen- und Energiebilanz des antarktischen Phyto- 
planktons bei verschiedenen Temperaturen. Die reale Wachstumsrate 
des Phytoplanktons wird durch die Brutto-Photosyntheserate auf 
der einen, Verluste durch Respiration und Exsudation auf der 
anderen Seite gesteuert. Ziel der bisherigen Untersuchungen war 



es, die Temperaturabhanqiqkeit dieser Vorgange zu erfassen: 
Proben natÃ¼rliche Mischphytoplanktons wurden bei Temperaturen 
zwischen - 2 O  C und +8Â C inkubiert. Dabei nahm die Photosynthese- 
rate sowohl bei Lichtsattigung als auch bei Lichtbegrenzunq mit 
der Temperatur zu. Die temperaturbedingte ErhÃ¶hun der licht- 
begrenzten Photosynthese ist nur bei extrem tiefen Temperaturen 
zu beobachten. Es wird vermutet, daÂ bei Tieftemperaturen auch in 
diesem Bereich temperaturbeqrenzte Prozesse die Gesamt-Umsatzrate 
bestimmen. Die Dunkelrespiration nahm mit der Temperatur schwach 
Ãœberproportiona zu, wÃ¤hren der Anteil der in der gelÃ¶ste Form 
ausgeschiedenen Photosyntheseprodukte keine Temperaturabhanqig- 
keit zeigte. Damit scheint die Effizienz der Weitergabe von 
Energie in der Nahrungskette bei den Tieftemperaturen des 
Sudpolarmeeres geringfÃ¼gi erhÃ¶h zu sein. Infolge der allge- 
meinen Drosselung aller Stoffwechselprozesse ist aber der Umsatz 
des organischen Kohlenstoffs gegenÃ¼be hÃ¶here Temperaturen 
verlangsamt. 

Sommer analysierte 1984 den EinfluÃ potentiell limitierender 
NÃ¤hrstoff auf die Artenzusammensetzung des antarktischen 
Phytoplanktons. 

Ã„hnlic wie bei frÃ¼here Experimenten mit SÃ¼ÃŸwasserplankt 
erwies sich die in Konkurrenzversuchen erzielte Gleichgewichts- 
Artenzusammensetzung als ausschliel3lich von den Versuchsbe- 
dingungen und nicht von der relativen HÃ¤ufigkei der Arten in1 
Inokulum bestimmt. In Ãœbereinstimmun mit der Theorie kÃ¶nne so 
viele Arten koexistieren, wie es limitierende Faktoren gibt. In 
der Antarktis war die silikatbedÃ¼rftigst marine Antarktis-Art 
(Corethrz criophil~m) der stÃ¤rkst Konkurrent um Stickstoff - 
verbindungen. Die Einnischung der verschiedenen Arten entlang des 
Si:N-Gradienten zeigt starke Ã„hnlichkeite zur Einnischung der 
SuÃŸwasserkieselalge entlang des Si : P-Gradienten. Es mÃ¼sse 
daher Ã¤hnlich Evolutions-Mechanismen angenommen werden. Dies 
macht es zumindest fraglich, ob das antarktische Meeres-Phyto- 
plankton tatsÃ¤chlic nie nahrstofflimitiert ist, wie hÃ¤ufi 
angenommen wird. 

Umfangreiche Untersuchungen zur Taxonomie und Physiologie des 
antarktischen Phytoplanktons fÃ¼hrt Elbrachter seit 1981 durch. 
Im Bereich der Bransfield-StraÃŸ dominierten jeweils im FrÃ¼hjah 
Diatomeen und Phaeocystis. Im Sommer und Herbst herrschten 
dagegen neben Diatomeen auch Dino- und Silicoflagellaten vor. Bis 
zu 80% der Dinoflagellaten sind obligat heterotroph. Sehr 
erfolgreich waren auch die Laborexperimente an in der Biolo- 
gischen Anstalt Helgoland gezÃ¼chtete Algen. Die wichtigsten im 
Labor erzielten Ergebnisse faÃŸ Elbrachter wie folgt zusammen: 

a) Die Vermehrungsrate der Diatomeen ist im Bereich von -1.5 
bis t3'C nicht temperaturabhangig, ab +1O0C sterben die 
Algen ab, sie sind also kaltstenotherm im Gegensatz zu 
Kaltwasserformen nÃ¶rdliche Regionen. Die 14~-~nkorporation 



ist temperaturabhanqiq auch bei Temperaturen von -1.5 bis 
t3OC. 

Die Lichtsattigung der Vermehrungsrate liegt bei sehr 
niedrigen LichtintensitÃ¤te von etwa 10 UE s e c 1 m 2 .  Die 
14~-~nkorporation derselben Arten zeigt Lichtsattigung erst 
bei Werten, die 5 - lOmal hÃ¶he liegen. Aus a t b folgt, daÂ 
die zellularen Enzymsysteme vermutlich besser an sehr 
geringe Temperaturen und Lichtintensitaten angepaÂ§ sind als 
das Photosystem. 

Antarktisches Phytoplankton zeigt keine meobare Sauerstoff- 
Zehrung im Medium wahrend der Dunkelphase, Kaltwasserformen 
der Nordsee zehren etwa 30 % des wahrend der Lichtphase 
produzierten Sauerstoffs. 

Die chemische Zusammensetzung antarktischer Diatomeen 
wechselt im Tag-Nacht-Rhythmus, wahrend der Dunkelphase 
werden vermehrt Proteide und Lipide aufgebaut. Dieses 
Muster ist mit jenem bei hÃ¶here Temperaturen vergleichbar. 

Die genannten - im Schwerpunktprogramm geforderten -Untersu- 
chungen von Tilzer, Sommer und Elbrachter bilden zusammen einen 
neuen Ansatz zum VerstÃ¤ndni der Ã–kologi und Physiologie des 
antarktischen Phytoplanktons. Sie sind komplementÃ¤ zu den 
populationsokologischen Arbeiten des Instituts fÃ¼ Meereskunde, 
Kiel und des Alfred-Wegener-Instituts, Bremerhaven. 

6.2.2 Marines Zooplankton und Eisbiota 

Die Phytoplankton-Untersuchungen sind eng zusammengebunden mit 
gleichzeitig durchgefÃ¼hrte Studien zur Verbreitung und FreÃŸ 
aktivitat wichtiger Herbivorer des Zooplanktons (Copepoden, 
Salpen). Diese sind Teil eines Ãœberwiegen vom Alfred-Wegener- 
Institut gemeinsam mit dem Institut fÃ¼ Polarokologie, Kiel 
getragenen Programmes zur Untersuchung der Zooplanktongemein- 
schatten der Weddell-See. Die verschiedenen Ansatze der Phyto- 
und Zooplanktonforschung in See und im Labor bilden zusammen mit 
den Untersuchungen an abbauenden Mikroorganismen und den Kurz- 
und Langzeitmessungen der Sedimentationsraten ein Ganzes, dessen 
Zusammenhalt durch die gemeinsamen, von der DFG finanzierten 
Seminare und durch die Zusammenarbeit auf See gefordert wurde. 
Ã„hnlich gilt fÃ¼ die am Alfred-Wegener-Institut neu etablierte 
Arbeitsrichtung zur Untersuchung der Lebensgemeinschaften im 
Packeis. Hier besteht naturgemao ein sehr enger Zusammenhang mit 
den Studien am Phyto- und Zooplankton. 



6.2.3 Marine Mikrobiologie 
(Weyland, Bremerhaven und Reichardt,Kiel) 

Ãœbe den Abbau von Makroalgen durch Mikroorganismen liegen von 
der DFG geforderte Arbeitenvon Reichardt vor. Sie zeigen die 
hohe Effizienz antarktischer Detritus-Nahrungsketten infolge 
der Kaltadaptation der Aufwuchsbakterien von Makroalgen. 

Die Sedimentbakterien in der Bransfield-Stral3e und im nÃ¶rdliche 
Weddell-Meer zeichnen sich im Vergleich zur Bakterienpopulation, 
die in Sedimenten westlich Spitzbergens vorgefunden wurde, durch 
eine extreme Kalteanpassung aus. Charakteristisch ist weiter der 
sehr hohe Anteil an Bakterien mit gram-negativem Zellwandtyp 
sowie an Bakterien mit chitinabbauenden FÃ¤higkeiten Die im 
Nordmeer regelmaaig nachgewiesenen Actinomyceten wurden im 
antarktischen Ozean bisher nicht gefunden. Euryhaline Bakterien 
sind im SÃ¼dpolarmee selten (Weyland). 

Der Ãœberwiegend Teil der antarktischen Sedimentbakterien hat ein 
Temperaturoptimum im Bereich von 1Â° bis 7'C und eine obere 
Toleranzgrenze unter 12OC. Die Generationszeiten im Bereich der 
optimalen Wachstumstemperatur liegen bei Ca. 5 Std. und sind 
damit etwas langer als bei vergleichbaren mesophilen Arten. Die 
wenigen isolierten gram-positiven Bakterien verhalten sich 
ebenfalls psychrophil, so daÂ die bisher vertretene Annahme, die 
KÃ¤lteadaptatio sei nur an den gram-negativen Zelltyp gebunden, 
nicht aufrechtgehalten werden kann. Der Anteil der FettsÃ¤ure mit 
niedrigem Siedepunkt in den ZellwÃ¤nde der gram-negativen 
psychrophilen Bakterien ist sehr hoch und bedingt mÃ¶glicherweis 
die engen Temperaturgrenzen dieser Organismen (Weyland). 

ExtrazellulÃ¤r Enzyme aus Kulturen streng psychrophiler antark- 
tischer Bakterien zeigen ebenfalls eine Anpassung an das kalte 
Habitat. Die Aktivitatsoptima von Proteasen, Phosphatasen und 
Amylasen liegenniedriger als jene von Enzymen mesophiler 
Bakterien. Besonders niedrige Temperaturoptima zeigen Chitinasen. 
Bei zellfreien Chitinasen wurde eine hohe Barotoleranz selbst im 
kalten Temperaturbereich nachgewiesen, so daÂ ein hinreichend 
schneller Chitinabbau auch in groÂ§ere Tiefen gewÃ¤hrleiste 
scheint (Weyland). 

Temperaturspektren verschiedener global gemessener Stoffwechsel- 
aktivitÃ¤te in antarktischen Sedimentproben lieÂ§e aber den 
SchluÃ zu, daÂ enzymatische Kaltadaptation (als Produktion 
kaltadaptierter Enzyme) auf solche AktivitÃ¤te beschrankt bleibt, 
die mit Biosynthese-Prozessen verknÃ¼pf sind (CO2-Fixierung, 
Glucose-Mineralisierung mit hÃ¤ufige Temperatur-Optima zwischen 
10 und 20Â°C) Dagegen wiesen hydrolytische Enzyme im Sediment 
(Proteasen, Chitinasen, Agarasen, Phosphatasen und Sulfhydrasen) 
meist extrem hohe Temperatur-Optima (45-65*C) auf, so daÂ bei 
diesen Enzymen keine grundlegenden Unterschiede zu Nord-und 
Ostsee-Sedimenten bestanden (Reichardt). 



FÃ¼ eine hypothetische, kaltebedingte AbbauverzÃ¶gerun und 
mÃ¶glich Anreicherung von organischer Substanz in den Sedimenten 
der Antarktis konnten keine Hinweise gefunden werden. Die Anteile 
an organischer Substanz in Oberflachensedimenten waren nicht 
hÃ¶he als in anderen Seeqebieten. Der Abbau von Chitin durch 
belebte Sedimentproben ist bei 1Â° schneller als bei 20Â° 
(Weyland). Neben den Laboruntersuchungen laufen in situ Experi- 
mente zur AbschÃ¤tzun der Dekomposition partikulÃ¤re Substrate in 
der WassersÃ¤ul sowie am Boden (Weyland). 

Erste Messungen der CO^-Dunkelfixierung durch chemoautotrophe und 
heterotrophe Bakterien lieÃŸe den SchluÃ zu, daÂ mikrobielle 
Prozesse zumal in Tiefsee-Sedimenten und an den Redox-Grenz- 
schichten bioturbater Sedimentstrukturen eine nicht zu unter- 
schÃ¤tzend Rolle fÃ¼ den EnerqiefluÃ im antarktischen Benthal 
spielen (Reichardt). 

Eine hohe Abundanz der Benthosfauna in den Sedimenten der 
Bransfield-StraÃŸ und am Nordrand der Weddell-See geht mit hohen 
Populationsdichten bakterieller Destruenten einher. Auf der Basis 
umfangreicher Isolierungen heterotropher epizoischer Bakterien 
aus Infauna und umgebendem Sediment (1000 Protein-, Chitin-, 
Cellulose-, und Agar-abbauende Stamme) zeichneten sich grund- 
legende Unterschiede im Grad der Kaltadaptation zwischen epi- 
zoischen Isolaten und Bakterien aus dem umgebenden Sediment 
(einschlieÃŸlic abgestorbener Makrofauna) ab 
(Reichardt ) . 

6.2.4 Benthos 
(Wagele, Oldenburg; Hartmann,Hamburg; Hempel, Kiel) 

Untersuchungen am Benthos wurden innerhalb des Schwerpunkt- 
Programmes erst spÃ¤ aufgenommen. Ein von Sahrhage eingebrachtes 
Vorhaben zur Nahrungsokologie von Fischen hat gerade erst 
begonnen; Untersuchungen des Alfred-Wegener-Instituts zur 
Faunenzusammensetzung des Evertebratenbenthos und der Boden- 
fische der Weddell-See sind mit dem im folgenden dargestellten, 
DFG-gefÃ¶rderte Arbeiten eng verknÃ¼pft 

Meiobenthos wurde im November 1984 im Bereich der Antarktischen 
Halbinsel gesammelt. Auch wenn die Analyse des Materials noch 
nicht abgeschlossen ist, kann Hartmann doch schon folgende 
Befunde auffÃ¼hren Die Benthos-Meiofauna-Proben erweisen sich als 
unerwartet reich. Ein Teil der Meiofauna erweist sich damit als 
in der Antarktis weit verbreitet. Etwa die HÃ¤lft der gefundenen 
Arten sind der Wissenschaft noch nicht bekannt. Einige gehÃ¶re 
vÃ¶lli neuen Taxa von Familienrang an. Offenbar sind schwimmende 
Formen zu einer voll benthischen Lebensweise Ã¼bergegangen die es 
in der Verwandtschaftsgruppe bislang nicht gibt. 



DarÃ¼be hinaus hat eine Mitarbeiterin von Hartmann auf der 
gleichen Reise ein reiches Material an Makro-Zoobenthos gesam- 
melt, das die Grundlage fÃ¼ biologische und morphologische 
Untersuchungen an verschiedenen Crustaceen bildet. 

Die Arbeitsgruppe WÃ¤gel begann ihre Antarktisforschung mit der 
ersten "PolarsternM-Expedition in die Weddell-See Februar 1982 
und setzte sie wahrend der gesamten Antarktis-Reise ANT I11 
1984/85 von ttPolarstern" in die Bransfield-StraÃŸ und Weddell-See 
fort. Auf dieser Reise wurde auch viel Lebendmaterial gesammelt, 
das in Labor- und Aquarienkontainern untersucht und wohlbehalten 
nach Deutschland gebracht werden konnte. Irn Vordergrund stand das 
BemÃ¼hen vor allem Nudibranchier und Isopoden auf ihre Lebens- 
weise und AutÃ¶kologi zu untersuchen. 

Das Tiermaterial wird zur Zeit taxonomisch bearbeitet. Es wurden 
Vertreter aller Unterordnungen der Nudibranchier gefunden. Die 
wichtigsten Isopodenarten gehÃ¶re zu den Gattungen Serolis, 
A n t a r c t u x ,  Gnathia und Cirolona, in der Weddell-See ist 
zusatzlich die Gattung Aega verbreitet. Eine deutliche Variation 
in der Artenzusammensetzunq besteht im Vergleich Antarktische 
Halbinsel/Weddell-See, vermutlich durch die zwar geringen, jedoch 
konstanten Temperaturunterschiede verursacht. Endemismen und 
lokale Rassen dokumentieren die geringe Ausbreitungsfahigkeit 
dieser Benthosarten. Die noch laufenden Lebendbeobachtunqen 
betreffen Wachstum, Ontogenese, FreÃŸverhalte und AktivitÃ¤t 
Hiermit sollen auch grundlegende Fragen zur Stellung im Nahrungs- 
gefuge und zur SubstratprÃ¤feren geklÃ¤r werden. Alle Tiere 
bewegen sich sehr trage, Herz- und Pleopodenschlag sind ver- 
langsamt, die Embryonalentwicklung dauert im Vergleich zu Arten 
gemÃ¤ÃŸigt Breiten sehr lange. 

Ganz Ã¤hnlic ist die Aufgabenstellung fÃ¼ zwei Dissertationen am 
Institut fÃ¼ PolarÃ¶kologie Kiel (Hempel), die sich mit ant- 
arktischen Octopoden und Holothurien befassen. Letztere bilden 
auf dem Schelf- und Schelfabhang der Antarktis z.T. dichte 
Bestande. Wie fÃ¼ die meisten Benthosgruppen bestehen auch fÃ¼ 
Tintenfische und Seegurken in der Antarktis groi3e Probleme der 
Identifizierung, vielfach handelt es sich um neue Arten. Kieler 
Doktoranden konnten ihre taxonomische Einarbeitung durch 
lÃ¤ngere von der DFG gefÃ¶rdert Auslandsaufenthalte sehr be- 
schleunigen. 

Wahrend der "Polarsternn-Expedition ANT III/3 wurde ein reiches 
Material an Octopoden und Holothurien in der Weddell-See ge- 
sammelt. Zahlreiche weitere Octopoden stammen aus FÃ¤nge von FFS 
"Walther Herwig" vom Scotia-Schelf. Seegurken waren in jedem Fang 
vorhanden. In der Gould Bay handelt es sich um zwei Spezies der 
Familie der Elasipoda (einer Tiefseegruppe),im Ã¼brige Bereich 
waren es ca. 30 Arten der Dendrochirota. 





Die Lebensweise antarktischer Arten aus der Asselfamilie Arcturidae - 
konnte erstmalig durch HÃ¤lterun in Aquarien beobachtet werden. An 

den Vorderbeinen dieses Antarcturus sind deutlich die Filterborsten 

zu sehen, die dem Fang von Plankton dienen. 



Zur Bestimmung der absoluten HÃ¤ufigkei und kleinraumigen 
Verteilung groÃŸe Benthos-Organismen, besonders Holothurien, 
wurde eine neugebaute Fotokamera auf 15 Stationen erfolgreich 
eingesetzt. Die Bilder zeigen verschiedene Lebensgemeinschaften 
mit sehr unterschiedlichen Abundanzen einzelner Tiergruppen 
(Abb. ) .  

An Bord wurde der Sauerstoffverbrauch von Seegurken und Octopoden 
gemessen. Das gesammelte Material wird derzeit unter taxono- 
mischen, morphologischen, aut- und synokologischen Gesichts- 
punkten bearbeitet. 

6.2.5 Krill 
(Adelung und Buchholz, Kiel) 

Die Untersuchung des Krill Euphausia superba, die seit 10 Jahren 
in der Bundesrepublik von verschiedenen Forschergruppen betrieben 
wird, ist auch im Schwerpunktprogramm mit der Arbeitsgruppe des 
Instituts fÃ¼ Meereskunde, Kiel verankert. Eine groÂ§ Rolle 
spielten dabei die zur HÃ¤utungs und Wachstumsphysiologie. Ein 
Erkennungssystem wurde entwickelt, mit dem die Hautungphase, d.h. 
der physiologische Zustand des Krills innerhalb des Hautungs- 
zyklus sicher festgestellt werden kann. 

In kombinierten Aquarien- und Felduntersuchungen konnte an 
groi3eren Stichprobenzahlen nachgewiesen werden, daÂ der ant- 
arktische Krill in den Sommermonaten schnell wÃ¤chst Die Wachs- 
tumsrate schwankt jedoch mit dem Vorkommen und der Menge von 
Nahrungsorganismen. Dementsprechend wurden Zuwachse von 20% pro 
Hautung bis zu kurzfristigen Schrumpfungsprozessen beobachtet. 

Die HÃ¤utungsintervall von etwa 14 Tagen im Sommer verlÃ¤nger 
sich mit abnehmendem Nahrungsangebot. Biochemische Analysen an 
Krillproben aus Winterfangen zeigen jedoch, daÂ die HÃ¤utunge im 
Winter nicht vollstÃ¤ndi eingestellt werden. 

Der eigentliche HautungsprozeÂ verlauft im Vergleich zu anderen 
Krebsen extrem schnell; ganze Schwarme oder Teile derselben 
hÃ¤ute sich gleichzeitig. 

Begleitende Laboruntersuchungen zeigen, daÂ die langfristigen, 
hautungsvorbereitenden Prozesse die gesamte Physiologie der Tiere 
tiefgreifend beeinflussen. Steroidhormone aus der Gruppe der 
Ecdysone steuert die Hautungsvorgange, wie etwa die Synthese der 
Krillschale, aber auch die betrÃ¤chtlich Ruckresorption von 
wieder zu verwendenden Substanzen aus dem Panzer vor der HÃ¤utung 
Aufbau- und Abbauvorgange greifen dabei unmittelbar ineinander. 
Fluorid wird aber aus der Schale nicht vor der Hautung rÃ¼cksor 
biert. Das Tier reichert nach jeder Hautung neu Fluorid aus dem 
Meerwasser in seiner Kutikula an. Die Anreicherung ist aber mit 
Ca. 1000 ppm F (TG) bei weitem nicht so hoch wie frÃ¼he von 



anderen Autoren publiziert wurde. Im Weichgewebe betrÃ¤g der 
Fluorgehalt unter 10 ppm. Das Fluor hat fÃ¼ den Krill zumindest 
keine unmittelbare vitale Funktion. 

Die Struktur der Krillschale wurde histologisch dokumentiert. Sie 
zeigt neben dem hohen Fluoridgehalt Besonderheiten, die auf 
Anpassungen an das Schwimmen im freien Wasser hindeuten. Die 
chemische Bindung des Fluors im Krillpanzer ist noch unbekannt. 

Die Untersuchungen des Fettstoffwechsels ergaben eine Korrelation 
mit dem HÃ¤utungszyklus In1 Vergleich zum antarktischen Krill hat 
der nordische Krill Meganyctiphane? norvegica einen hÃ¶here 
Gesamtlipidgehalt, eine bessere SpeicherkapazitÃ¤t mehr unge- 
sÃ¤ttigt FettsÃ¤ure und eine hÃ¶her Wertigkeit der Depotfette. 
Die Lipide haben damit fÃ¼ M. norvegica eine grÃ¶ÃŸe Bedeutung 
als fÃ¼ E.s~p=b-a. In der FettsÃ¤urezusammensetzun spiegelt sich 
die herbivore ErnÃ¤hrun von E. superba und die Ãœberwiegen 
carnivore von M. norvegica wider. 

6.2.6 WarmblÃ¼te 
Dubbels, Bremen; Welsch,MÃœnchen Adelung, Kiel) 

Drei Vorhaben an WarmblÃ¼ter wurden im Schwerpunktverfahren 
gefÃ¶rdert Dubbels untersuchte den Melatonin-Haushalt von Robben 
und menschlichen Ãœberwinterern Er fand eine sehr variable 
Ausscheidung dieses epiphysgren Neurohornions innerhalb der 
neunkopfigen Mannschaft der "Georg-von-Neumayer-Station" im 
Verlaufe eines Jahres. (Die Proben waren vom Stationsarzt 
gesammelt worden). Es deutet sich ein individuell verschieden- 
artiger Zusammenhang zwischen der Melatoninausscheidung und der 
TotalintensitÃ¤ des Erdmagnetfeldes an. Bei Robben fand er die 
AktivitÃ¤ der ZirbeldrÃ¼s (Melatoninproduktion) mit den vorherr- 
schenden LichtintensitÃ¤te korreliert. Ein weiterer Zusammenhang 
besteht zwischen der Au8entemperatur und den Melatoninserumkon- 
zentrationen dieser Tiere. 

Untersuchungen bei Robben und Pinguinen ergaben fÃ¼ die Pseudo- 
Cholinesterase EC 3.1.1.8 eine Enzymaktivierung durch Fluorid. 
Die Bedeutung dieses seltenen Enzyms fÃ¼ den Stoffwechsel ist 
noch unekannt. 

Die Arbeiten von Welsch befassen sich mit den morphologischen, 
histologischen und histochemischen Anpassungen der Lungen und 
Atemwege von Weddell-Robben und Kaiserpinguinen, die sehr tief 
tauchen kÃ¶nnen Material von flacher tauchenden Krabbenfresser- 
und Pelzrobben wurde zum Vergleich herangezogen. Feinstruktur- 
Untersuchungen galten besonders der Blut/Luft-Schranke und damit 
den epithelialen Barrieren im Bronchial-, Tracheal- und Nasen- 
schleimhaut-Epithel, Endothelien angelagerter Blut- und Lymph- 
gefÃ¤Â§ Bindegewebe. Im BronchialdrÃ¼senepithe der Robben wurden 
endokrine DrÃ¼se nachgewiesen. 



Die Feststellung groÃŸe Mengen von Fluor im Krill hatte das 
Problem der FluorvertrÃ¤glichkei bei den warmblÃ¼tige Krillkon- 
sumenten aufgeworfen. Hier hat die Arbeitsgruppe Adelung wichtige 
Befunde durch FÃœtterungsversuch an Pinguinen auf King George 
Island erzielt. 

WÃ¤hren F-Bestimmungen bei verschiedenen antarktischen Wirbel- 
losen keine F-Weitergabe in der Nahrungskette erkennen lassen, 
sind bei Robben und. Pinguinen die Fluoranreicherungen im Skelett 
und den Ausscheidungen, nicht aber in den Weichgeweben umso 
hÃ¶her je mehr Krill gefressen wird. 

Nach der Entwicklung einer geeigneten Aufzuchtmethode fÃ¼ Adelie- 
Pinguine unter antarktischen Bedingungen konnte durch FÃœt 
terungsexperimente mit gut bio-verfÃ¼gbare NaF eine mehr als 
10-fach bessere Fluortoleranz der Pinguine im Vergleich mit dem 
Menschen nachgewiesen werden. Die zugrunde liegenden Mechanismen 
dÃ¼rfte eine eingeschrÃ¤nkt Fluorresorption im Darm, eine 
schnelle Exkretion und wiederum im Vergleich zum Menschen eine 
hÃ¶here aber leicht reversible Fluorspeicherung im Skelett sein. 

6.2.7 Die fischereiÃ¶koloqische Arbeiten der Bundesfor- 
schungsanstalt fÃ¼ Fischerei (D. Sahrhage) 

Das Bundesministerium fÃ¼ ErnÃ¤hrung Landwirtschaft und Forsten 
(BML) betreibt durch die Bundesanstalt fÃ¼ Fischerei in Hamburg 
seit 1975 Antarktisforschunq. Diese konzentriert sich auf die 
lebenden marinen Ressourcen, insbesondere der nutzbaren Bestande 
des Krills und der antarktischen Fische, im atlantischen Sektor 
des SÃ¼dliche Ozeans. Vom Bundesministerium fÃ¼ Forschung und 
Technologie (BMFT) finanziell gefÃ¶rdert kooperiert die Bundes- 
forschungsanstalt in diesen Vorhaben vor allem mit dem Alfred- 
Wegener-Institut fÃ¼ Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven 
und den Instituten fÃ¼ Meereskunde und fÃ¼ Polarokologie an der 
UniversitÃ¤ Kiel, sowie mit mehreren auslÃ¤ndische Forschungs- 
instituten. Eine direkte FÃ¶rderun durch das Schwerpunktprogramm 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft besteht erst seit 1985. 

Die erste Antarktisexpedition der Bundesforschungsanstalt von 
Oktober 1975 bis Juni 1976 mit dem Fischereiforschungsschiff 
Walther Herwig" (2250 BRT, Abb.) und dem vom Bund gecharterten 
Fischereimotorschiff "Weser" in die GewÃ¤sse der Scotia See, der 
Bransfield StraBe, der Antarktischen Halbinsel, des nÃ¶rdliche 
Weddellmeeres und das Seegebiet sÃ¼dlic Afrikas war auf die 
ErschlieÃŸun der Krillvorkommen und antarktischen FischbestÃ¤nd 
fÃ¼ eine Nutzung durch die deutsche Hochseefischerei gerichtet. 
Die Forschungsarbeiten lieferten einen groÃŸrÃ¤umig Uberblick 
Ãœbe die Verbreitung, Dichte und biologischen Parameter des 
Krills und der Nutzfisch,e sowie ihrer Jugendstadien. Hydrogra- 
phische Untersuchungen dienten der Erforschung der AbhÃ¤ngigkei 
der lebenden Ressourcen von den Umweltbedingungen. FÃ¼ die 
Expedition waren speziell angepaÃŸt groÃŸ Schwimmschleppnetze fÃ¼ 



die Krillfischerei entwickelt worden, mit denen reiche KrillfÃ¤ng 
erzielt wurden. Hochfrequente Echolote erwiesen sich als geeig- 
nete Instrumente zum AufspÃ¼re der KrillschwÃ¤rme die zumeist in 
oberen Wasserschichten bis etwa 100 m Tiefe zu finden waren 
(Abb.). Auch uber das Verhalten des Krills im freien Wasser und 
gegenÅ¸be den Fanggeraten wurden Untersuchungen angestellt. 
Erfolgversprechende AnsÃ¤tz ergaben sich schlie8lich auch auf dem 
Gebiet der Verarbeitung und Produktentwicklung fÃ¼ den Krill und 
antarktische Nutzfische. 

Wahrend einer weiteren Expedition in die gleichen GewÃ¤sse von 
Oktober 1977 bis April 1978 konnten die gesammelten Erfahrungen 
und Kenntnisse wesentlich erweitert und vertieft werden. Das 
fischereibiologische Forschungsprogramm bestand wiederum aus voll 
integrierten Arbeiten in drei Sektoren: Biologische Untersuchun- 
gen erbrachten neue Daten und Kenntnisse uber die quantitative 
Verbreitung des Krills und der Fische sowie ihrer frÃ¼he Lebens- 
stadien, Ãœbe die Biologie dieser Arten und ihre Ã–kologisch 
Rolle. Dichte, Zusammensetzung und VariabilitÃ¤ von Krillschwar- 
men wurden studiert und der Verzehr von Krill durch Fische 
untersucht. Hydrographische Beobachtungen lieferten weiteren 
Aufschlui3 Ãœbe die Struktur und Verteilung der Wassermassen in 
Beziehung zu den Vorkommen von Krill und Fischen. 

Am ersten Internationalen BIOMASS-Experiment (FIBEX) im SÃ¼dsomme 
1980/81 war FFS "Walther Herwig" im Januar/Februar 1981 betei- 
ligt. Schwerpunkt der Untersuchungen waren eine hydroakustische 
Bestandsaufnahme der Krillvorkommen in der SÃ¼dliche Scotia-See 
(48'-56' W; 58' S bis zur Packeisqrenze) und eine anschlieaende 
Krillschwarmstudie vor der NordkÃ¼st von Elephant Island. 
Letztere fand in enger Zusammenarbeit mit F'S "Meteor" statt. Im 
MÃ¤r schlossen sich Krilluntersuchungen in den GewÃ¤sser vom 
Palmer Archipel uber die Gerlache Straae und Bransfield StraÃŸ 
bis Elephant Island an. Die biologischen Untersuchungen ergaben 
zahlreiche neue Erkenntnisse uber die Abundanz und den Entwick- 
lungszustand des Krills und seiner Larven im Echo-Survey-Gebiet 
und die Zusammensetzung der Krillnachlaichkonzentrationen 
westlich der Antarktischen Halbinsel und in der Bransfield 
Straae. Die Daten der hydroakustischen Bestandsaufnahme wurden in 
den internationalen BIOMASS-Datensatz fÃ¼ eine gemeinsame 
Auswertung und VerÃ¶ffentlichun der Ergebnisse eingespeist. 

Auch die ,.Planung und DurchfÃ¼hrun der deutschen Beteiligung am 
zweiten Internationalen BIOMASS Experiment (SIBEX) in den 
SÃ¼ds~nimer 1983/84 und 1984/85 lag grÃ¶ÃŸtentei bei der Bundes- 
forschungsanstalt fÃ¼ Fischerei, die dabei eng mit dem Alfred- 
Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung zusammenwirkte. 

Die erste SIBEX-Reise fand im Oktober/November 1983 mit FS 
"Polarstern" statt. Im Gebiet um Elephant Island und in der 
Bransfield Straae wurden auf international vereinbarten Schnitten 
und Stationen die Krillvorkommen durch PlanktonnetzfÃ¤ng (RMT: 
Rectangular Midwater Trawl) untersucht und hydrographische 



Messungen zur Analyse der Wassermassen angestellt. Ein hydro- 
akustischer Survey auf der gesamten Fahrtroute im Untersuchungs- 
gebiet diente der quantitativen AbschÃ¤tzun der Krillvorkommen. 
Durch Fange mit dem Grundschleppnetz wurden die FischbestÃ¤nd um 
Elephant Island untersucht. Die genannten Arbeiten der Bundes- 
forschungsanstalt fÃ¼ Fischerei wurden durch Forschungen anderer 
Institute auf den Gebieten der Krillbioloqie, des Phyto- und 
Zooplanktons, des Benthos, der Bakteriologie und der Schadstoff- 
untersuchung, die zum groÂ§e Teil durch die DFG ermÃ¶glich 
wurden, ergÃ¤nzt 

Im Sudsommer 1984/85 war durch den Eisatz des FS "Polarstern" im 
November/Dezember 1984 und des FFS "Walther Herwig" im Marz/April 
1985 eine intensive deutsche Beteiligung an der 2. Phase von 
SIBEX mÃ¶glich Die Forschungsarbeiten, Schnitte und Stationen 
waren weitgehend die gieichen wie wahrend der Reise im Vorjahr. 
Die Planktonnetzfange ergaben eine weitrÃ¤umig Ãœbersich Ãœbe die 
Krillverbreitung (Abb.), die einen Vergleich mit den Beobach- 
tungen aus frÃ¼here Jahren zulÃ¤i3t Im Januar/Februar 1985 war FFS 
Walther Herwig" fÃ¼ die Untersuchung der Grundfischbestande um 
Sudgeorgien, die Sud-Orkneys und Elephant Island eingesetzt. Seit 
Juni 1985 untersucht ein Doktorand im Rahmen des Schwerpunktpro- 
qrammes "Antarktisforschunq" der DFG anhand des reichen, wahrend 
der Expeditionen gesammelten Materials die NahrungsÃ¶kologi der 
Fische im Seegebiet um Elephant Island. 



Fischereiforschungsschiff "Walther Herig" in der Antarktis (Foto: 
Sahrhage ) 

- -W_ - 

Verteilung der Krillkonzentrationen 
Antarktis-Expedition 1975/76 

in der Scotia See wahrend der 



Menge d e r  m i t  dem l t R e c t a n q u l a r  M i d w a t e r  T r a w l "  (RMT) v o n  FFS 
W a l t h e r  H e r w i g "  i m  M Ã ¤ r z / A p r i  1 9 8 5  g e f a n g e n e n  K r i l l  ( A n z a h l  je 
1 0 0 0  K u b i k m e t e r  d u r c h f i s c h t e n  W a s s e r s )  



Extraterrestrische Materie 

Die Polkappen sind ideale Sammelbecken fÃ¼ extraterrestrisches 
Material und weisen gegenÃ¼be Salzlagerstatten, Sedimentgesteinen 
oder Tiefseetonen den Vorteil extrem geringer Verwitterung der 
eingelagerten kosmischen Substanz auf (Wegfall einer chemischen 
VerfÃ¤lschung) 

Die Untersuchung extraterrestrischer Materie in der Antarktis 
zahlte aber , was die Anzahl der Antragsteller und die For- 
derungssummen durch die DFG in den ersten 5 Jahren anbelangte, 
sicher nicht zu den Hauptthemen des Schwerpunktprogrammes 
'Antarktisf orschunq" . Eine ganze Reihe deutscher Institutionen 
hat sich - z.T. im Normalverfahren der DFG gefordert - mit 
Antarktismeteoriten vornehmlich in Laborarbeiten befaÃŸt Man mag 
sich streiten, ob diese Untersuchungen Antarktisforschung im 
engeren Sinne sind. Es ist aber nicht zu Ãœbersehen daÂ die 
Meteoriten-Forschung und Kosmochemie einen wesentlichen Auf- 
schwung durch die fÃ¼ die Antarktis typischen reichen Ansamm- 
lungen von Meteoriten genommen hat und daÂ die Suche nach 
Meteoriten bzw. die Gewinnung kosmischen Staubes der gleichen 
Koordination und Logistik wie andere Arbeiten in der Antarktis 
bedarf. Aus diesem Grunde wurde die Extraterrestrik von vorn- 
herein in das Schwerpunktprogramm miteinbezogen und wird in 
Zukunft hier vermutlich einen groÂ§ere Raum einnehmen. Plane 
hierzu wurden auf einem internationalen "Workshop on Antarctic 
Meteorites", 10.-12.Juli 1985 in Mainz entwickelt. 

7.1 Kosmischer Staub in der Antarktis 
(Thiel, Koln) 

Wahrend der Kampagnen 1980/81 und 1982/83 wurden durch Expe- 
ditionsteilnehnier ufater Leitung von 0. Reinwarth Ca. 4 t Schelf- 
eis in der Nahe der l ' G e o r g - v o n - N e u m a y e r - S t a t i o n "  geborgen und 
zur Untersuchung auf extraterrestrischen Staub nach Koln ge- 
bracht. Aus dem FilterrÃ¼ckstan des Schmelzwassers konnten Ca. 
570 meist magnetische KÃ¼gelche mit Durchmessern von 10...500 um 
isoliert und mit extrem empfindlichen Methoden (u.a. SEM, EDAX, 
LAMMA, INAA, AMS) weiter untersucht werden. 

Die Ergebnisse zeigen, daÂ 1 t Schelfeis der Atka-Bucht ca. 
250 ug extraterrestrischen Staub in Form sog. Schmelzspharuln 
enthalt. Der extraterrestrische Charakter der Partikeln ergibt 
sich aus ihrer Kugelgestalt, den typischen Elementhaufigkeiten 
bzw. dem Vorhandensein kosniogener Radionuklide (Be-10). Die FÃ¼ll 
von Analysendaten erlaubt erstmalig eine morphologisch-chemische 
Klassifizierung antarktischer Schmelzspharuln (AAS). Die 
kumulative Massenverteilung der AAS ermÃ¶glich eine Abschatzung 
der globalen Einfallsrate kosmischen Staubs zu 4 . 9 ~ 1 0 ~  t/Jahr fÃ¼ 
Partikelmassen > 1 0 ^ q .  Da bisher direkte Staubmessungen extra- 
terrestrischer Materie nur fÃ¼ Partikelmassen <10-^g vorliegen, 
andererseits eine auf Messung beruhende AbschÃ¤tzun von Schmelz- 



ablationskugeln aus atmosphÃ¤rische Meteoriten-Abrieb erst ab 
ca. 1 kg Meteoritenmasse mÃ¶glic ist, gestatten die gewonnenen 
Ergebnisse erstmalig Aussagen uber die HÃ¤ufigkei kosmischer 

Partikel in dem experimentell bisher nur schlecht zugÃ¤ngliche 
Massenfenster von 1 0 ^ g . ~ . l O ~ g .  Parallel zur Staubanalytik wurden 
in Zusammenarbeit mit dem MPI fÃ¼ Chemie in Mainz und dem IfAG in 
Frankfurt an Hand von Satelliten- und Flugbild-Daten Vorarbeiten 
fÃ¼ eine deutsche Meteoritensuchkanipagne begonnen. 

7.2 Antarktische Meteorite 
(Schultz, Mainz; Heumann, Regensburg) 

Schultz berichtete stichwoi-tartig uber seine Arbeiten an An- 
tarktischen Meteoriten, die irn Feld und in1 Labor seit 1980 
durchgefÃ¼hr wurden. Sie wurden nur zum kleinen Teil in? Schwer- 
punktprograinm gefordert : 

Die Feldarbeiten bestanden in der Suche nach Meteoriten in 
Victoria-Land 1980/81 und 1983j84 mit Prof. W.A. Cassidy (Univ.of 
Pittsburgh) sowie der Messung von Ablation und Eisbewegungen bei 
den Allan Hills 1981/82 mit Dr.J.0. Annexstad (NASA/JSC Houston). 

Von Teilnehmern der GANOVEX IV Expedition wurden 1984/85 42 
Meteorite bei Frontier Mountain (Nord-Victoria-Land) in einer 
MorÃ¤n gefunden. Erste Untersuchungen zeigen, daÂ es sich um 
gewÃ¶hnlich Chondrite mit 2 . T .  hohen terrestrischen Altern 
handelt. 

Im Labor wurden u.a. ungewÃ¶hnlich Antarktische Meteorite 
untersucht, u.a. mehrere Gesteine, die bislang nicht auf der 
Erde gefunden wurden. So konnten 4 Mondmeteorite identifiziert 
werden. Auch die Frag-e nach dem Ursprung einiger Steine vom Mars 
wird diskutiert. ZusÃ¤tzlic zu den Mondmeteoriten wurden auch der 
u n i q u e "  Meteorit ALH77081 und verschiedene seltene Achondrite 
untersucht. Die Systematik durch die kosmische Strahlung 
erzeugter Edelgasnuklide in einem kleinen Meteoriten wurde in 
einer Konsortiumsarbeit an ALH78084 studiert, dabei konnte 8 1 ~ r  
zur Messung des terrestrischen Alters Antarktischer Eukrite 
eingefÃ¼hr werden. Eine Verteilung der terrestrischen Alter gibt 
Hinweise auf niiigliche Konzentrationsniechanismen, FÃ¼ die Allan 
Hills Meteorite implizieren diese Messungen einen Transport in1 
Eis von etwa 150.000 Jahre. Verwitterung an der EisoberflÃ¤ch 
limitiert auch unter antarktischen klimatischen Bedingungen die 
terrestrischen Alter. Eine "Halbwertszeit" fÃ¼ Verwitterung von 
etwa 200.060 Jahren wird fÃ¼ die Eisfelder bei den Allan Hills 
aus der Altersverteilung abgelesen. 

Heumann entwickelte zur Bestimmung von Chlorid, Bromid und Iodid 
in Meteoriten eine definitive Methode. Die Analyse einiger 
antarktischer Meteorite ergab fÃ¼ manche dieser Proben einen 
abnorm hohen Iodgehalt gegenÃ¼be bisher bekannten Gehalten 



nicht-antarktischer Meteorite. Daraus folgt, daÂ diese Meteorite 
wahrend ihres Aufenthaltes auf der Antarktis einem "Iodereigni~'~ 
ausgesetzt sein muÂ§ten Der Ursache dieses Ereignisses wird 
momentan durch verschiedene Untersuchungen nachgegangen. 





Anhang 1 

Liste der Antragsteller 

Die Gliederung entspricht dem ursprÃ¼ngliche Aufbau des Antarktikprogrammes 
der Bundesregierung. Jahreszahlen beziehen sich auf das erste Antragsjahr des 
betreffenden Wissenschaftlers. Jeder Wissenschaft1 er wird nur in einer Fach- 
gruppe aufgefÃ¼hrt auch wenn er in verschiedenen Disziplinen AntrÃ¤g gestellt 
hat. 

1. Dynamik und Massenhaushal t des Fi lchner-Ronne-Schel feises und des Packeises 
des Weddell-Meeres 

1981 Prof. Dr.-Ing. Hans L. J e s s b e r g e r , Bochum, 
Lehrstuhl fÃ¼ Grundbau und Bodenmechanik der Universitat 

Dr. Heinz K o h n e n , MÃ¼nster 
Institut fÃ¼ Geophysik der Universitat 
jetzt: Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polar- und Meeresforschung, 
Bremerhaven 
Prof. Dr.-Ing. Bernhard M a i d 1 , Bochum, 
Institut fÃ¼ Konstruktiven Ingenieurbau, Lehrstuhl fÃ¼ 
Bauverfahrenstechnik und Baubetrieb der Ruhr-UniversitÃ¤ 

Prof. Dr. Heinz M i 1 1 e r , MÃ¼nchen 
Institut fiir Allgemeine und Angewandte Geophysik der 
Universitat 

1982 Prof. Dr. Heribert M o s e r , Neuherberg, 
Institut fÃ¼ Radiohydrometrie der Gesellschaft fÃ¼ 
Strahlen- und Umweltforschung 

Dip1.-Met. Oskar R e  i n W a r t h , MÃ¼nchen 
Kommission fÃ¼ Glaziologie der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 

1983 Dr. Hermann E n g e 1 h a r d t , MÃ¼nster 
Institut fÃ¼ Geophysik der Universitat 

Prof.Dr.Rudolf M e i Ã Ÿ n e r , K i e l  
Direktor des Instituts fÃ¼ Geophysik der Universitat 

Prof. Dr.-Ing. Dietrich M Ã 1 1 e r , Braunschweig, 
Institut fÃ¼ Vermessungskunde der Technischen Universitat 

1984 Prof. Dr. Franz T h y s s e n , MÃ¼nster 
Forschungsstelle f. physik. Glaziologie d. Instituts fÃ¼ 
Geophysik der Universitat 
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2. GeodÃ¤sie Kartographie und Fernerkundung i m  Bereich des Weddell-Meeres und 
seiner Umrahmung 

1981 Prof. Dr.-Ing. Heinz S C h m i d t - F a 1 k e n b e r g , 
Frankfurt, Leiter der Abt. Photogrammetrische Forschung des 
Instituts fÃ¼ Angewandte GeodÃ¤si 

Prof. Dr.-Ing. GÃ¼nte S e e b e r , Hannover, 
Institut fÃ¼ Erdmessung der UniversitÃ¤ 



3. Aufbau und Dynamik des P a z i f i s c h e n  Randes Gondwanas 

1981 Dr .  Hans A h  r e  n  d  t , G o t t i n g e n ,  
Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i  t a t  

P r o f .  Dr .  HansjÃ¼rge B e  h  r , G o t t i n g e n  
Ge01 o g i  sch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i  t a t  

P r o f .  Dr .  D i e t r i c h  B a  r s  C h  , H e i d e l b e r g ,  
Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

P r o f .  Dr .  M a l t e r  B a  U s  C h  , Er langen ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Geo log ie  und M i n e r a l o g i e ,  L e h r s t u h l  f Ã ¼  
M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Pr i v .Doz .  Dr .  Werner B U g  g  i s  C h , Darmstadt ,  
Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  Technischen 
Hochschule 
j e t z t :  I n s t i t u t  f Ã ¼  Geo log ie  und M i n e r a l o g i e  der  

U n i v e r s i  t a t  E r langen  

P r o f .  Dr .  K laus  D U p  h  o  r n  , K i e l  
Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  Hans-Chr is toph  H o  f 1  e  , Hannover, 
B u n d e s a n s t a l t  f Ã ¼  Geowissenschaf ten und R o h s t o f f e  

P r o f .  Dr .  Georg K 1  e  i n  s  C h  m  i d  t , Darmstadt ,  
Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  Technischen 
Hochschule 
j e t z t :  Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  

U n i v e r s i t Ã ¤  F r a n k f u r t  

P r o f .  Dr .  S i e g f r i e d  M  a  t t h  e  s , Wurzburg, 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Pr i v .Doz .  Dr. M a r t i n  0 1  e  s  C h  , WÃ¼rzburg 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  Huber tus  P  o  r a  d  a  , G o t t i n g e n ,  
Geologisch-PalÃ¤ontologische I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

D r .  K laus  S C h  m i d  t , WÃ¼rzburg 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

P r o f .  Dr .  Wolfgang S C h  U b  e  r t , WÃ¼rzburg 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

P r o f .  Dr . - Ing .  Gerhard S p  a  e  t h  , Aachen, 
Geo log isches  I n s t i t u t  d e r  RWTH Aachen 



P r o f .  Dr .  Gerhard S t Ã b 1 e i n , B e r l i n ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Phys ische  Geographie d e r  F r e i e n  U n i v e r s i t a t  

P r o f .  Dr .  K laus W e  b e r , G o t t i n g e n ,  
Geo log isch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t a t  

Dr .  M a r t i n  B e  b 1 o , F u r s t e n f e l d b r u c k ,  
Geophys ika l i sches  Observa to r ium 

P r o f .  Dr .  Wo l f  D i e t e r  B 1  U m e 1 , K a r l s r u h e ,  
Geographisches I n s t i t u t  de r  U n i v e r s i t a t  

Dr .  Wolfgang-Al b e r t  F 1  Ã g e 1 , H e i d e l b e r g ,  
Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t a t  

P r o f .  Dr .  Lorenz K i n g , H e i d e l b e r g ,  
Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t a t  
j e t z t :  GieÃŸen Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t a t  

P r o f .  Dr .  Huber t  M i 1 1 e r , MÃ¼nster  
Geo log isches-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s  

P r o f .  Dr .  G. C h r i s t i a n  A m s t U t z , H e i d e l b e r g  
Mineralogisch-Petrographisches I n s t i t u t  d e r  ~ n i v e r s i t Ã ¤  

P r o f .  Dr .  Wal t e r  K e r t z , Braunschweig,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Geophysik und M e t e o r o l o g i e  d e r  Technischen 
U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  Gerhard W o r n e r , Bochum, 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  d e r  U n i v e r s i  t a t  

D r .  Re inhard  F o r s t e r , MÃ¼nchen 
B a y e r i s c h e  Staatssamrnlung f Ã ¼  P a l Ã ¤ o n t o l o g i  und h i s t o r i s c h e  
Ge01 o g i e  



4. Mar ine  Geowissenschaf ten 

1981 P r o f .  D r .  D i e t e r  M e  i s C h  n  e  r , G o t t i n g e n ,  
Geo log isch-Pa laon to log i  sches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i  t a t  

Dr .  P e t e r  M Ã 1 1  e  r , K i e l ,  
Geo log isch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t a t  

Prof .  Dr .  Georg T r o  1  1  , MÃ¼nchen 
I n s t i t u t  f Ã ¼  M i n e r a l o g i e  und P e t r o g r a p h i e  d e r  U n i v e r s i t a t  

Dr. G e r o l d  W e  f e  r , K i e l ,  
Geo log isch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  
j e t z t :  Bremen, Fachbere ich  Geowissenschaf ten d e r  U n i v e r s i t a t  

P ro f .  Dr .  D i e t e r  F U t t e  r e  r , K i e l .  
Geo log isch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t g t  
j e t z t :  Bremerhaven, A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r -  und 
Meeresforschung.  

Dr .  F r i t z - C h r i s t i a n  
Ge01 o g i s c h - P a l a o n t o  

K o g l e r  
l o g i s c h e s  I n s t  

, K i e l  , 
i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  F r i e d r i c h  T h e  i 1 e  n  , K i e l ,  
Geophys ika l i sches  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  R a i n e r  G e  r s  o n  d  e  , Bremerhaven, 
A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r f o r s c h u n g  



5. E x t r a t e r r e s t r i s c h e  b l a t e r i e  

1984 P r o f .  Dr .  W i l f r i e d  H e  r r K Ã ¶ l n  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Kernchemie d e r  U n i v e r s i t a t  

P r o f .  Dr .  L u d o l f  S c  h  U 1  t z M a i n z y  
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  f Ã ¼  Chemie, Abt .  Kosmochemie 

Dr .  K l a u s  T h  i e  1  , K ~ l n *  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Kernchemie d e r  U n i v e r s i t a t  



6. Hohe AtmosphÃ¤re atmosphÃ¤risch Spurenstoffe und luftelektrisches Feld 

1981 Dr. Peter F a b i a n Kaltenburg-Lindau* 
Max-Planck-Irisitut fÃ¼ Aeronomie 

Dr. Gerd K. H a r t m a n n Katlenburg-LindlauÂ 
Max-Planck-Insitut fÃ¼ Aeronomie 

Prof. Dr. Kar1 Otto M Ã n n i C h Heidelbergy 
Institut fÃ¼ Umweltphysik der Universitat 

Prof. Dr. Walter R o e d e  1 Heidelberg? 
Institut fÃ¼ Umwel tphysi k der Universi tat 

1982 Prof. Dr.-Ing. Knut B Ã C h m a n n Darmstadty 
Technische Hochschule Darmstadt Fachbereich 8JAnorgani sche 
Chemie und Kernchemie 

Prof. Dr. Ruprecht J a e n i C k e Mainzy 
Institut fÃ¼ Meteorologie der Universitat 

Dr. Heimo N i e 1 s e n Gottingen* 
Geochemisches Institut der Universitat 

Prof. Dr. Hans V o 1 1 a n d Bonny 
Radioastronornisches Institut der UniversitÃ¤ 

Dr. Wolfgang W e i s s Heidelbergy 
Institut fÃ¼ Umwel tphysi k der Universi tat (Max-Planck-Institut 
fiur Kernphysik, AuÃŸenste le Freiburg-Schauinsland) 

1983 Dr. Gode G r a V e n h o r s t Grenobley 
Laboratoire de Glaciologie et Geophysique de llEnvironnement 
jetzt: Bremerha~en~ Alfred-Wegener-Institut fiur Polar- und 
Meeresforschung 

Dr. L&on M a r t JÃ¼lich 
Kernforschungsanlage JÃ¼lich Institut fiur Angewandte Physik. 
Chemie 

Prof. Dr. Hans Wolfgang N u  r n b e r g JÃ¼lich 
Kernforschungsanlage JÃœlich Institut fiur Angewandte Physik. 
Chemie. Verstorben 

1984 Prof. Dr. Klaus Gustav H e U m a n n Regensburg, 
Institut fÃ¼ Anorganische Chemie der Universitat 



7 .  EnergieflÃ¼ss zwischen WasserIEis und AtmosphÃ¤r 

Prof. Dr. Helmut K r a U s Bonny 
Meteorologisches In s t i t u t  der Universitzt 

Prof, Dr. Rainer R o t h Hannover, 
I n s t i t u t  fÃ¼ Meteorologie und Kl imatolo 

Prof. Dr. Peter S p e t h KÃ¶ln 
In s t i t u t  fÃ¼ Geophysik und Meteorologie 

Priv.Doz. Dr. Ernst A U g s t e i n 
Max-Planck-Institut fÃ¼ Meteorologie 
j e t z t :  Brernerhaveny Alfred-Wegener-Inst 
Meeresforschung 

ie  der Universitat 

der Universi t a t  

Hamburg , 

t u t  fÃ¼ Polar- und 

Prof. Dr. Ehrhard R a s C h k e Ko1 n 
I n s t i t u t  fÃ¼ Geophysik und Meteorologie der Universitat 

Dr. Heinrich H o e b e r Hamburg, 
Meteorologisches I n s t i t u t  der Universitat 



8. Ozeanographie 

1981 Dr .  Gerd A. B e C k e r Hamburgy 
Deutsches Hydrographisches I n s t i t u t ,  Ab t .  Meereskunde 

em. P r o f .  Dr. Werner K r  o e  b e  1 K i e l y  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Angewandte P h y s i k  d e r  U n i v e r s i t a t  

1984 P r o f .  Dr .  Wolfgang R o e t h e r , H e i d e l b e r g ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Umweltphysik d e r  U n i v e r s i t a t  

1985 D ip1  .-Ozeanograph K laus  P e t e r  K o 1 t e r m a n n Hamburg, 
Deutsches Hydrographisches I n s t i t u t  

P r o f .  Dr .  JÃ¼rge S Ã n d e r m a n n , Hamburgy 
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde d e r  U n i v e r s i t a t  



9. S t r u k t u r  und Dynamik des a n t a r k t i s c h e n  Ukosystems 

1981 P r o f .  Dr .  D i e t e r  A  d  e  1  U n  g  , K i e l y  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  F r i e d r i c h  B  U C h  h  o  1  z K i e l y  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  H ja lmar  T h  i e  1 Hamburgy 
I n s t i t u t  f Ã ¼  H y d r o b i o l o g i e  und F i s c h e r e i w i s s e n s c h a f t  d e r  
U n i v e r s i  t a t  

Dr .  H o r s t  W e  y  1  a  n  d  Bremerhaven, 
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meeresforschung 

P r o f .  Dr .  B e r n t  Z e  i t z s  C h  e  1 , K i e l ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

D i p 1 . - B i o l .  Gerhard D  i e  C k m a  n n K i e l y  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤ t  
j e t z t :  Bremerhaveny A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r -  und 
Meeresforschung 

Dr .  M a l t e  E  1  b r Ã C h  t e  r L i s t / S y l t y  
B io1  og ische  A n s t a l t  Hel g o l  andy  L i  t o r a l s t a t i o n  

P r o f .  Dr .  G o t t h i  1  f H  e  m  p  e  1  BremerhavenIKie l  
A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r f o r s c h u n g  und I n s t i t u t  f Ã ¼  
P o l a r Ã ¶ k o l o g i  d e r  U n i v e r s i t z t  K i e l  

P ro f .  Dr .  Wolfgang E. K r  u m  b e  i n  , Oldenburgy 
Fachbere ich  7 ( B i o l o g i e )  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Dr .  Wolfgang R e  i C h  h  a  r d  t K i e l y  
I n s t i t u t  f iur  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤ t  

Dr. W i n f r i e d  S  C h  r a  m  m  K i e l ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t Ã ¤ t  

Dr .  He inz  Eberhard  D  r e  s  C h  e  r Bremerhaveny 
A l f r e d - W e g e n e r - I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r f o r s c h u n g .  Vers to rben .  

Dr .  D i e t e r  G. M  Ã 1  1 e  r Konstanz, 
F a k u l t Ã ¤  f Ã ¼  B i o l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  



Prof. Dr. Max M .  T i 1 z e r , Konstanz, 
Limnologisches I n s t i t u t  der Universitat 

Prof. Dr. Ulrich W e 1 s C h , Kiel, 
Anatomisches I n s t i t u t  der Universitat 
j e tz t :  MÃ¼nchen Anatomische Anstalt der Universitat 

1984 Dr. Bodo von B o d u n g e n , Kiel, 
I n s t i t u t  fÃ¼ Meereskunde an der Universitat 

Prof. Dr. Gerhard H a r t m a n n e t  a l . ,  Hamburg, 
Zoologisches I n s t i t u t  u n d  Zoologisches Museum der UniversitÃ¤ 

Prof. Dr. Horst-Kurt S C h m i n k e , Oldenburg, 
Fachbereich 7 (Biologie) der Universitat,  

Dr. Ulrich S o m m e r , Konstanz, 
Limnologisches I n s t i t u t  der Universitat 

Dr. Hans-Henning S t a b e 1 , Konstanz, 
Limnologisches I n s t i t u t  der Universitat 

Dr. Johann-Wolfganq W Ã g e 1 e , Oldenburg, 
Fachbereich 7 (Biologie) der Universi t a t ,  

Prof. Dr. Axel W i 1 1 i n g , Oldenburg, 
Fachbereich 7 (Biologie) der UniversitÃ¤t 

1985 Prof. Dr. HansjÃ¼rge F 1 Ã g e 1 , Kiel , 
In s t i t u t  fÃ¼ Meereskunde an der Universitat 

Dr. Manfred L a n g e , Bremerhaven, 
Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung 

Dr. Klaus L U n i n g , Hamburg, 
Biologische Anstalt Hel gol and 

Prof. Dr. Dietrich 5 a h r h a g e , Hamburg, 
I n s t i t u t  fÃ¼ Seefischerei der Bundesforschungsanstalt 
fÃ¼ Fischerei 



10. Ukophysio log ie a n t a r k t i s c h e r  Organismen 

1981 Frau P r o f .  Dr .  A ino H  e  n  s  s  e  n  , MarburgILahn, 
Fachbereich B i o l o g i e  - B o t a n i k  - der  U n i v e r s i t a t  

P ro f .  Dr .  Hannes H  e  r t e  1  , MÃ¼nchen 
Botanische S t a a t s s a m l u n g  

P r o f .  Dr .  Ludger K  a  p p e  n  , K i e l ,  
Botanisches I n s t i t u t  der  U n i v e r s i t a t  und I n s t i t u t  fÃ¼ 
Po la roko log ie  

Pro f .  Dr. Hermann R e  rn rn e  r t , Marburg, 
Fachbereich B i o l o g i e  - Zoo log ie  - d e r  U n i v e r s i t a t  

Dr. R o l f  D  U b  b  e  1  s  , Bremen, 
Zentrum f Ã ¼  Humangenetik und Genetische Beratung der  U n i v e r s i t a t  

P ro f .  Dr .  Pe te r  H i r s  C h  , K i e l ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  Al lgemeine M i k r o b i o l o g i e  der  U n i v e r s i t a t  

Dr. Har tw ig  S c  h  U 1  z , K i e l ,  
I n s t i t u t  f Ã ¼  HumanernÃ¤hrun und Lebensrnit telkunde der U n i v e r s i t a t  



Anhang 2 

Liste der am Schwerpunktprogramm beteiligten Institute 

Aachen 

Geologisches Institut der RWTH Aachen 

Berl in 

Institut fÃ¼ Physische Geographie der Freien Universitat Berlin 

Boc hum 

Geographisches Institut der Universitat 

Institut fÃ¼ Konstruktiven Ingenieurbau / Lehrstuhl fÃ¼ Bauverfahrenstechnik 
und Baubetrieb der Universitat 

Institut fÃ¼ Mineralogie der UniversitÃ¤ 

Lehrstuhl fÃ¼ Grundbau und Bodenmechanik der Universitat 

Bonn 

Radioastronomisches Institut der (Universitat 

Meteorologisches Institut der Universitat 

Braunschweig 

Institut fur Geophysik und Meteorologie der Technischen Universitat 

Institut fÃ¼ Vermessungskunde der Technischen Universitat 

Bremen 

Zentrum fÃ¼ Humangenetik und Genetische Beratung der Universitat 



Bremerhaven 

Alfred-Wegener-Institut fÃ¼ Polarforschung 

Institut fÃ¼ Meeresforschung 

Darmstadt 

Geologisch-PalÃ¤ontologische Institut der Technischen Hochschule 

Technische Hochschule Darmstadt, Fachbereich 8 / Anorganische Chemie und 
Kernchemie 

Er1 angen 

Institut fÃ¼ Geologie und Mineralogie, Lehrstuhl fÃ¼ Mineralogie der Univer- 
sitÃ¤ 

Frankf urt 

Institut fÃ¼ Angewandte GeodÃ¤si der Universitat 

FÃ¼rstenfeldbruc 

Geophysikalisches Observatorium 

Gutti ngen 

Geochemisches Institut der Universitat 

Geographisches Institut der Universitat 

Geologisch-PalÃ¤ontologische Institut der Universitat 

Institut fÃ¼ Geologie und 

Grenobl e 

Laboratoire de G1 aciologi 

Geodynamik der LithosphÃ¤r der Universitat 

e et Geophysique de 1' Environnement 



Hamburg 

B i o l o g i s c h e  A n s t a l t  Helgoland 

Deutsches Hydrographisches I n s t i t u t  

Deutscher  W e t t e r d i e n s t ,  Meteoro log isches  Observator ium 

I n s t i t u t  f Ã ¼  H y d r o b i o l o g i e  und F i s c h e r e i w i s s e n s c h a f t  de r  U n i v e r s i t a t  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

I n s t i t u t  f Ã ¼  S e e f i s c h e r e i  d e r  Bundes fo rschungsans ta l t  f Ã ¼  F i s c h e r e i  

M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  f Ã ¼  M e t e o r o l o g i e  

Meteoro log isches  I n s t i t u t  de r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Zoo log isches  I n s t i t u t  und Zoo log isches  Museum d e r  U n i v e r s i t a t  

Hannover 

Bundesans ta l t  f Ã ¼  Geowissenschaften und R o h s t o f f e  

I n s t i t u t  f Ã ¼  M e t e o r o l o g i e  und K l i m a t o l o g i e  der  U n i v e r s i t a t  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Erdmessung der  U n i v e r s i t Ã ¤  

Hei de l  b e r g  

Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Umweltphysik d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Mineralogische-Petrographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

J Ã ¼  i c h  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Chemie 

Kernforschungsanlage J Ã ¼ l i c h  I n s t i t u t  f Ã ¼  Angewandte Physik  

Kar1 sruhe 

Geographisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

GeodÃ¤tische I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  



Ka1 tenberg -L indau  

M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  f Ã ¼  Aeronomie 

K i e l  

Anatomisches I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Bo tan isches  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

Geo log isch-Pa lÃ¤on to log ische  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

I n s t i t u t  f u r  A l lgeme ine  M i k r o b i o l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Angewandte Phys ik  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Geophysik d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Humanernahrung und Lebensmi t te l kunde  d e r  U n i v e r s i t a t  

I n s t i t u t  f Ã ¼  Meereskunde an d e r  U n i v e r s i t a t  

I n s t i t u t  f Ã ¼  P o l a r o k o l o g i e  d e r  U n i v e r s i t a t  

Kol  n  

1 n s t i . t u t  f Ã ¼  Geophysik und M e t e o r o l o g i e  d e r  U n i v e r s i t z t  

f Ã ¼  Kernchemie I n s t i t u t  

Konstanz 

Fakul  t a t  

L imno log  

f Ã ¼  B i o l o g i e  d e r  U n i v e r s i  t a t  

i s c h e s  I n s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

L i s t I S y l  t 

B i o l o g i s c h e  A n s t a l t  He lgo land ,  L i  t o r a l s t a t i o n  



Mainz 

I n s t i t u t  f Ã ¼  M e t e o r o l o g i e  d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

M a x - P l a n c k - I n s t i t u t  f Ã ¼  Chemie 

Marburg  

Fachbere ich  B i o l o g i e  - Z o o l o g i e  - d e r  U n i v e r s i t Ã ¤  

MÃ¼nche 
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Anhang 2 

WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN 

im Schwerpunktprogramm 

'Antarktisforschung" 

27.03.80 Vorbereitung des Schwerpunktprogrammes "Antarktisforschungl' 

Rundgesprach 'iGeowissenschaftliche Antarktisforschung", DFG, 

Bonn - Bad Godesberg 

23.06.80 Rundgesprach "Biologie und Ozeanographie der Antarktis" DFG, 

Bonn - Bad Godesberg 

25.05.81 DFG-Kolloquium "Geowissenschaftliche Arbeiten an der Georg- 

von-Neumayer-Station", AWI Bremerhaven (Thyssen) 

16.06.81 UFO-Kolloquium "Erforschung polarer atmosphÃ¤rische Spuren- 

stoffe", AWI Bremerhaven (Jaenicke) 

07.09.81 DFG-Kolloquium "Meteorologie - Ozeanographie in der Antarktis", 
AWI Bremerhaven (Hinzpeter) 

23.10.81 DFG-Kol loquiurn "Geowissenschaft1 iche Antarktisforschung" , 
SNG Frankfurt (Ziegler) 

16.11.81 Kol 1 oqui um "Vorberei tung der Sommerkampagne 1982/83", AMI 

Brernerhaven (Hempel ) 



Kolloquium "Flug1 ogisti k", AMI Bremerhaven (Hempel ) 

DFG-Rundgesprach "Marin-biologische Forschungsprojekte in der 

Antarktis 1983/84", AMI Bremerhaven (Hempel) 

DFG-Kol 1 oqui um "Spurenstoffprogramme Antarktis", Mainz (Jaenicke) 

RundgesprÃ¤c "Antarktis-Ozeanographie", AMI Bremerhaven 

DFG-Kolloauium "Vorbereitung der Sommerkampagne 1982/83", AMI 

Bremerhaven (Hempel ) 

RundgesprÃ¤c "Taxonomische Zooplanktonforschung in Polargebieten", 

AMI Bremerhaven (Hempel ) 

Koordinationssitzung Ã¼be meteorologische Vorhaben in der Ant- 

arktis (Georg-von-Neumayer-Station) , Frankfurt (Roth) 

DFG-Kolloquium "Biologische Antarktisforschung", AMI Bremer- 
haven (Hempel ) 

DFG-Kol 1 oquium "Pol argeographie" , AMI Bremerhaven (Barsch) 

Planungssitzung fÃ¼ die 1. Antarktisexpedition der 'Polarstern', 

AWI Bremerhaven (Hempel ) 

DFG-Kol 1 oquium "Bedeutung des Fluors im antarktischen Dkosystem" , 
IfM Kiel (Adelung) 

18./19.11.82 DFG-Kolloquium "Geophysikalisches Observatorium an der Georg- 

von-Neumayer-Station", AMI Bremerhaven (Kertz) 

23.11.82 Besprechung zur Fahrtplanung 'Polarstern' 1983 in Sud-Atlantik 

- Bransfield StraÃŸ - Weddell-See, AMI Bremerhaven (Hempel ) 



27 .04.83 DFG-Kol loquium "Filchner-Schelfeis-Projekt" AN1 Bremerhaven 

(Hempel , Kohnen) 

24.05.83 DFG-Kol 1 oquium "Physi ogeographie und Ge01 ogie auf der 

Antarktischen Halbinsel", AMI Bremerhaven (Hempel, Barsch) 

03.104.06.83 1. Arbeitstreffen deutscher Antarktisgeoloqen, Darmstadt 

(Kleinschmidt) 

04.06.83 DFG-Kolloquium "Meteorologie in der Antarktis1', Hannover (Roth) 

05.06.83 Vorberei tungssi tzung ANTARKTIS-I 114, AWI Bremerhaven (Kohnen) 

16.06.83 Planungssi tzuns "Fi lchner-Schel fe is -Projekt"  , AN1 Brernerhaven 
(Kohnen) 

30.06.83 DFG-Koll oquium "Marine Geowissenschaften in der Bransfiel d 

Strait 1983/84", AWI Bremerhaven (FÃ¼tterer 

05.07.83 Vorberei tungssi tzung ANTARKTIS-1 114, AWI Bremerhaven (Kohnen) 

12.07.83 2. Arbeitsbesprechung "Photogrammetrische VermessungsflÃ¼g in 

der Antarktis 1983184 und Abklarung der langfristigen photo- 

grammetrischen Vermessungsaufgaben (einschlieÃŸl Kartenher- 

stellung); geologische und geographische ~lÃ¼nsche/Anforderungen 

Frankfurt (Schmidt-Fa1 kenberg) 

26.08.83 Planungsgesprach Ã¼be deutsch-sÃ¼dafrikanisch und deutsch- 

amerikanisch-neuseelandische Zusammmenarbeit in der Antarktis 

FS 'Polarstern ' , Hamburg (Hempel ) 

29.11,83 Rundgesprach "FrÃ¼hjahrs und Herbstunternehmungen irn Antark- 

tischen Packeis'l, AWI Bremerhaven (Augstein) 



07.02.84 S i t z u n g  " S a t e l l  i ten fe rne rkundung  i n  d e r  A n t a r k t i s " ,  AN1 Rremer- 

haven ( A u g s t e i n )  

23.02.84 DFG-Kolloauium Ã¼be  d i e  F o r t s c t ~ r e i b u n g  e i n e s  l u f t c h e m i s c h e n  und 

spu rens to f f chemischen  Programmes i n  d e r  An ta rk t . i s  und a u f  Ver- 

s o r g u n g s f a h r t e n  des FS ' P o l a r s t e r n ' ,  Mainz ( J a e n i c k e )  

21.03.84 Rundgesprach "Geo log i sch -geophys i ka l i sche  Geme inscha f t sun te r -  

suchungen i n  d e r  A n t a r k t i s 1 ' ,  AWI Bremerhaven ( F Ã ¼ t t e r e r  

17.04.84 P lanungss i t zung  ANT I 1 1  1984185, F a h r t a b s c h n i t t e  1 und 2, AMI 

Bremerhaven (Hempel , F u t t e r e r )  

26.04.84 P lanungss i t zung  zum Winter-Weddell-See-Unternehmen 1986, AWI 

Bremerhaven (Hempel , Augs te in )  

23./25.05.84 DFG-Kol loquium z u r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  P lanung und V o r b e r e i t u n g  

des W i n t e r  Weddel l  See Unternehmens 1986 - Polynya I,, Burg 

Bederkesa ( A u g s t e i n )  

14.06.84 Besprechung Ã ¼ b e  Lo tan lagen  a u f  ' P o l a r s t e r n ' ,  AWI Bremerhaven 

( F Ã ¼ t t e r e r  Kohnen) 

20.08.84 P1 anungsbesprechuncj ANT-IV BGR, Hannover ( F Ã ¼ t t e r e r  H i n z )  

24.09.- 18. S i t z u n g  von SCAR, Weserforum Bremerhaven (Hempel , Giermann, 

05.10.84 Kohnen) 

10./12.10.84 DFG-Kol loquium "Filchner-Schelfeis-Projekt", AWI Rremerhaven 

(Kohnen) 

26.11.84 A r b e i t s g r u p p e  "E isbohrungen" ,  U n i v e r s i t Ã ¤  Bochum (Kohnen) 

17.12.84 K o l l o q u i u m  "Geow issenscha f t l i che  A n t a r k t i s f o r s c h u n g ,  Weddel l -  

See und Neuschwabenland", AWI Brernerhaven ( F Ã ¼ t t e r e r  



18.03.85 DFG-Planungssitzung ANT IV/V, AWI Bremerhaven (FÃ¼tterer 

03.104.04.85 5. Sitzung der PrÃ¼fungsgrupp zum DFG Schwerpunktprogramm 

'lAntarktisforschung" mi t Kolloquium, AMI Bremerhaven 

(Hempel ) 

09.04.85 Koordination der meteorologischen Antarktisforschung, AMI 

Bremerhaven (Roth, Kottmeier) 

25.126.04.85 Arbeitsgruppe Geologie der Polargebiete, 

BGK Hannover (FÃ¼tterer Tessensohn) 

14.05.85 Planungssi tzung ANT-IV, AWI Bremerhaven (FÃ¼tterer 

04.106.06.85 DFG-Kol loquium ltFilchner-Ronne Ice Shel f Programmeg', 

AWI Bremerhaven (Kohnen) 

09.07.85 DFG Pldnungssi tzung ANT V/l, AWI Bremerhaven (Sahrhage, 

Hubold) 

05.09.85 Planungssitzung ANT-V, AWI Bremerhaven (Augstein) 

07.01.86 P1 anungssi tzung ANT 511 (Hub01 d) 

22.01.86 DFG Kolloquium zum Schwerpunktprogramm "Antartisforschung" 

"Meeresbiologie um Elephant-Island" 

24.01.86 DFG-Kolloquium im Schwerpunktprogramm "Antarktisfor~chung~~ 

"Winter-Weddell-See-Projekt 11-Biologie1'. 
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