
Anhang 73

Anhang A: CERES Point Spread Function

Eine vollständige Diskussion des analytischen Modells der PSF und ihrer Entwicklung ist
vom Smith (1994) gegeben. Hier wird speziell für das FM-1 Instrument die benutzte Bes-
sel-Funktion beschrieben. In Abbildung A.1 ist ein halbes Sichtfeld dargestellt. Das Sicht-
feld ist ein rhombusähnliches Hexagon. 

 ist der  along-scan Winkel und   der cross-scan Winkel. Mit den Definitionen aus der
Abbildung ist die CERES PSF wie folgt geschrieben.

      

mit 

 Abb. A.1:  Das Sichtfeld (field of view, FOV) von CERES aus Chang et al.(2003)
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Die numerischen Daten basierend auf der Bodenkalibration:
die Frequenz für die Bessel-Funktion    fc= 10.5263 Hz

die Dektor Zeitkonstante für FM-1 =0.00825

Scan rate                                       =63.0deg/s

Die komplexe Wurzel der Bessel-Funktion ist gegeben mit:

der Rest der Bessel-Funktion ist:

mit  , 
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Anhang B: Bodenwetterkarte

 Abb. B.1:  Bodenwetterkarte vom 29. Mai 2001 (aus Berliner Wetterkarte)
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 Abb. B.2:  Bodenwetterkarte vom 8. September 2001 (aus Berliner Wetterkarte)
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W m-2 sr-1µm Breitband-Srahldichte

W m-2 sr-1µm Schmalband-Strahldichte

P hPa Druck

r µm Radius

Gewichtsmatrix des Neuronalen Netzes zwi-
schen Eingabe und verborgener Schicht

Gewichtsmatrix des Neuronalen Netzes zwi-
schen verborgener Schicht und Ausgabeschicht

Eingabevektor

Ausgabevektor

deg Beobachtungszenitwinkel

deg Sonnenzenitwinkel

nm Wellenlänge

Dichte

optische Dicke

Aktivierungsfunktion

m-1 Massenextinktionskoeffizient

m-1 Streukoeffizient

deg Azimutwinkeldifferenz 

Lb

Ln

Win

Wout

x

y

θ
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λ
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ABKÜRZUNG BEDEUTUNG

ADM Anisotropiefunktion

AQUA polarumlaufender NASA-Satellit

BALTIMOS Regionalmodell

BIAS mittlere Abweichung

CERES Cloud and the Earth’s Radiant Energy System

ECMWF European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ERBE Earth Radiation Budget Experiment

FUB Freie Universität Berlin

FOV Field of View

HYSPLIT Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated Trajec-
tory

IGBP International Geosphere Biosphere Programm

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

ISCCP International Cloud Climatology Project

kon kontinentale Luftmasse

LWP Flüssigwasserpfad

mar maritime Luftmasse

MLE Maximum Likelihood Estimation

MLP MultiLayer-Perzepton

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer

MOMO Matrix-Operator Modell

NASA National Aeronautic and Space Administration  (USA)

NN Neuronales Netz

OPAC Optical Propertites of Aerosols and Clouds

PCA Hauptachsentransformation

POLDER POLarization and Directionality of the Earth Reflec-
tance 

PSF Point Spread Function

RAP Rotating Azimuth Plane
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RGB Rot Grün Blau

RE relativer Fehler

RMSE Root Mean Square Error

ScaRaB Scanner for Radiation Budget

SNR Signal-Rausch Verhältnis

SSF Single Scanner Footprint

TALP Trajectory Aerosol Load Parameter

TERRA polarumlaufender NASA-Satellit

TRMM Tropical Rainfall Measuring Mission

UTC Universal Time Convention

WMO World Meteorology Organization
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