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1. Vorwort

Der AbschluB des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Land Schleswig

Holstein vom 3. Mai 1968 und der Beginn des Institutsneubaues waren 1-Iarksteine im 

Jahre 1968 und der AnlaB, erstmals einen ausfi.ihrlichenjahresbericht herauszugeben. 

Der besondere Anklang, den dieser Bericht gefunden hat, veranlaBt die Instituts

leitung, auch for das Jahr 1969 einen solchen vorzulegen. Sein Hauptzweck ist es, 

allen meereskundlich interessierten Kreisen Einblick in die Tatigkeit und wissen

schaftliche Arbeit des Institutes zu geben und Fortschritte aufzuzeigen. 

Kiel, im januar 1970 

Prof. Dr. F. Defant 

Geschaftsfi.ihrender Direktor 





2. Riickblick

Nachdem im Jahre 1968 das Institut fur Ivleereskunde einen Wechsel im Status <lurch 
das Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Land erfahren hat, der die neue Insti
tutsfohrung (Geschaftsfiihrender Direktor und Instituts-Kollegium) und alle Instituts
mitglieder ein Neuland betreten lief3, muf3 das Jahr 1969 als eine Art Bewahrungsprobe 
angesehen werden. Ri.ickblickend darf man aussprechen, und der vorliegende Jahres
bericht 1969 wird diese Aussage bekraftigen, daB das Berichtsjahr in vieler Hinsicht 
fur das Institut Fortschritte auf personellem und sachlichem Gebiet gebracht hat, was 
hier mit einem Dank an Bund und Land erwahnt wird. Wie bisher war d'.ls Institut in 
Lehre und Forschung rege tatig. 

a) Neubau

Der im Jahre 1968 in  Angriff genommene Neubau wurde 1969 bis auf das oberste
Stockwerk im Rohbau fertiggestellt. Einzelne Phasen dieser umfangreichen Baumaf3-
nahmen waren die Planierung des Baugrundes, die Ab3icherung des fri.iheren Park
hotels, die Rammarbeiten entlang des Fordeufers und des Di.isternbrooker Weges zur 
Gelandeabsicherung. 

Im Sommer schlossen sich die Fundamentier-, Betonarbeiten und die Fertigstellung 
des Hindenburgufers an. 

Schlief3lich wuchs im Spatsommer und Herbst der Rohbau empor, der <lurch die 
prekare Lage auf dem Stahlmarkt und den fri.ihen, relativ harten Wintereinbruch !eider 
nicht mehr, wie vorgesehen, bisJahresende gerichtet werden konnte. 

Neben dieser sichtbaren Aktivitat lief eine stille, intensive Kleinarbeit parallel, die 
sich mit der inneren Einrichtung und apparativen Ausri.istung des neuen Instituts 
befaf3te. Eine eng koordinierte Arbeit zwischen Landesbauamt, Architekt und Instituts
baubi.iro war notwendig, die uns zu einem Dank veranlaf3t. 

b) Inst i tutsbeirat

Am 23. Mai 1969 trat gemaB Verwaltungsabkommen § 16  der Institutsbeirat zu einer
ersten Sitzung in Kiel zusammen. Der Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein 
hatte die folgenden Personlichkeiten des offentlichen Lebens in diesen Beirat berufen: 

Dr.-Ing. Ph. Hartl, 
D.F.V.L.R., Institut fur Satelliten-Elektronik
8031 Oberpfaffenhofen/Post Wef3ling/Obb.

Direktor Friedrich C. Busse 
F. Busse KG
285 Bremerhaven

Dr. Hartwig 
Leiter des Zentralinstituts fur Forschung und Entwicklung 
Friedrich Krupp GmbH 
43 Essen 

Prof. Dr. Gunzert 
Preussag AG 
338 Goslar 
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Abb. 1. Spundwand zur Absicherung des Dilsternbrooker Weges (Gebaude-Westseite). 

Abb. 2. Rammarbeiten zur Absicherung des Fordeufers (ostlich des Neubaus). 

Abb. 3. Arbeiten am Fundament des Neuhaus. 

Abb. 4. Uferbefestigung nach Fertigstellung. 
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Abb. 5. Rohbau-Haupttrakt, Ansicht von Osten. 

Abb. 6. Rohbau-Haupttrakt, Ansicht von Suden. 

Abb. 7. Stand des Neuhaus zumJahresende 1969, Ansicht von Nordosten aufRohbau und ehemaliges 
Parkhotel. 

Abb. 8. Rohbau, Haupttrakt mit vorgelagerten Untergeschossen und Schauaquarium. 

__ .......... ""-' .... -· ... _.__�- - �.,- . 
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Direktor E. Blohm 
Lii.beck-Linie AG 
Reederei und Schiffamakler 
24 Liibeck 

Frau Dr. L. Homrich 
Mitinhaberin und Geschaftsfohrerin Holdorf und Richter 
23 Kiel 

Dem Beirat gehoren auf3erdem an: Ein Vertreter des Kultusministeriums des Landes 
Schleswig-Holstein, ein Vertreter des Bundesministeriums for Bildung und Wissenschaft 
und der Dekan der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultat der Christian
Albrecht-Universitat, Kiel. In dieser Eigenschaft nahmen Kurator Krantz, lVIinisterialrat 
Dr. Wilckens und Prof. Dr. W. Halbsguth an der Sitzung teil. 

Um 10.00 Uhr eroffnete Herr Kurator Krantz die Beiratssitzung und legte einen 
geschichtlichen Abrif3 der verfassungsmaf3igen und grol3enmal3igen Entwicklung des 
Kieler Instituts dar. Hierbei betonte er gleichzeitig die politische Bedeutung der Meeres
forschung in der Bundesrepublik und im internationalen Bereich. 

Im Anschluf3 begrii.Bte der Direktor des Instituts for Meereskunde, Prof. Dr. F. Defant, 
die Gaste mit einigen einleitenden Worten i.iber den Verlauf der weiteren Sitzung. 

Es folgte ein Bericht von Professor Dr. G. Dietrich iiber die fruheren Aufgaben des 
Instituts und ihre Erweiterung bis zur heutigen Zeit in Forschung und Lehre. Der 
Bericht cndete mit Ausfohrungen i.iber die mittelfristige Forschungsplanung. 

Danach berichtete Prof. Dr. W. Krauf3 ii.her die Arbeit der physikalisch-ozeanographi
schen Abteilungen (Regionale Ozeanographie, Theoretische Ozeanographie, Meeres
physik, Meteorologie und Meereschemie). Einen zweiten Bericht i.iber die Arbeiten der 
biologischen Abteilungen (Fischereibiologie, Planktologie, Meeresbotanik, Mikrobiologie 
und Meereszoologie) gab Herr Prof. Dr. C. Schlieper. 

Im Anschluf3 an diese Vortrage wurde Herr Dr. Hartl zum Vorsitzenden des Instituts
beirates gewahlt. 

Eine anschliel3cnde Diskussion erstreckte sich ii.her alle das Institut berii.hrenden 
Bereichc. Hierbei wurden erste Kontakte mit den Vertretern von Industrie und Wirtschaft 
hergestellt. Zwecke und Ziele des Beirats bildeten gleichfalls ein Thema fur angeregte 
Gesprache, wobei die beratende Funktion des Beirats for das lnstitut angesprochen 
wurde. 

c) lnst i tu tshaushalt

Der Haushalt 1969 brachte dem lnstitut einc weitere Stcigerung in  bezug auf Personal
und Sachmittcl. Nach einer grof3eren Obernahme von Fremdmittelbediensteten in den 
Dienst des Landes im Jahre 1968 wurde noch eine weitere, aber wesentlich kleinere 
Zahl von solchen Mitarbeitern im Berichtsjahr iibernommen. 

Der Personalstand Ende 1969 weist sich nunmehr wie folgt aus: 

Wissenschaftliche Beamte (WB) 24 
Verwaltungsbeamte (VB) . . . . . . 1 
Wissenschaftliche Angestellte (WA) 16 
Technische und Bi.iroangestellte (TA) 56 
Lohnempfanger (LE) . . . . . . 9 
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Aus Mitteln Dritter wurden mit einjahrigen Dienstvertragen folgende Stellen getragen: 

Wissenschaftliche Angestellte (WA) 2 
Techniker (TA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 

total: 19 

Damit erreicht cler Geamtpersonalstancl am lfrvl-Kiel eine Anzahl von 125 Personen. 

cl) Soncler forschungsbereich

Zurn Jahresende begannen die schon Jangerfristig gepJanten Vorbereitungsarbeiten 
fur einen Sonclerforschungsbereich l'vleeresforschung Kiel der Deutschen Forschungs
gemeinschaft (SFB Wl'vIB - Kiel) unter cler koorclinierenclen Leitung des Direktors 
des Geologisch-Palaontologischen lnstituts der Universitat Kiel, Prof. Dr. E. SEIBOLD 
Gestalt anzunehmen. Als Hauptthema wurde die Wechselwirkung Wasser-Meeresboclen 
gewahlt, wobei im ersten An]aufprogramm (1970-1973) zwei Themengruppen in Nord
und Ostsee behandelt werclen: 

A. Der Zusammenhang zwischen Schubspannung in bodennahen Wasserschichten
und dem Kleinrelief, samt dem unterlagernden Sediment.

B. Der Stoffumsatz am Meeresboclen.

Neben zahlreichen Wissenschaftlern anderer Kieler Universitats-Institute werden 
sich auch Wissenschaftler des lnstituts fur l'vleereskunde an diesem Sonderforschungs
bereich beteiligen. 

e) D e u tsche  Kommission fur Ozeanographie  (DKfO)

Der neugegriincleten Deutschen Kommission fi.ir Ozeanographie gehoren die Profes
soren Dietrich uncl Hempel als l'vlitgliecler an. In den Unteramschiissen clieser Kommis
sion sind die nachfolgenden lnstitutsmitglieder tatig: 

Programmausschu/3: Dietrich, Hempel 

Ausschu/3 fi.ir Nachwuchsforderung uncl Fortbilclung: 
Hempel (stellvertr. Vorsitzencler) 

Ausschu/3 fi.ir internationale Angelegenheiten: 
Dietrich ( stellvertr. Vorsitzencler) 

Ausschu/3 for Forschungsschiffe uncl Unterwassersysteme: 
Siecller 

Ausschu/3 fi.ir die Ernahrung aus elem Meer: 
Hempel (stellvertr. Vorsitzencler), Dietrich 

Ausschul3 for l'vlaritime Meteorologic: 
Defant (stellvertr. Vorsitzencler) 

Ausschul3 for Fragen cler Meeresverschmutzung: 
Hempel, Rheinheimer 

3. Lehre

Wie in den letzten Jahren, so war clas Institut bemiiht, clurch cin reichhaltiges uncl 
vielseitiges Programm an Vorlesungen, Seminaren, Praktika, Exkursionen uncl Kol
Joquien seine Lehraufgaben zu erfollen. Die nachfolgenden Aufstellungen geben einen 
Dberblick iiber die Lehrveranstaltungen im Sommersemester 1969 uncl Wintersemester 
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1969/70. Besonders erwahnt sei eine Ringvorlesung i.iber das Auftriebsphanomen im 
Meer, das aus der Sicht mehrerer Fachrichtungen eingehend behandelt wurde. Hieran 
beteiligte sich mit besonderer Aktivitat Herr Prof. Dr. W. WoosTER (Scripps In
stitution of Oceanography, La Jolla, Calif./U.S.A.), der als Gastforscher im Winter
semester 1969/70 tatig war. 

a) Verzeichnis  der V orlesungen

I . Vorlesungen im Sommer-Semester 1969

Vergleichende Ozeanographie der Ozeane ( 1) 1) 
�!Jeeresstromungen (2)

Physikalische Ozeanographie der Kiistengewasser und Nebenmeere
Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie,
Tei! II: Anwendung der Laplace-Transformation (2)

Theorie des Seeganges (2)

Dimensionsanalysis und A.hnlichkeitsgesetze (2)

Allgemeine Meteorologic I (2)

Thermodynamik der Atmosphare (2)

Zirkulation und Energetik der Atmosphare (I)

Biologic der wirbellosen Tiere des Meeres (2)

Ultrastruktur tierischer Zellen und Gewebe II ( 1)

Einfiihrung in die Meeresbotanik (2)

Die Biologic der hoheren Wasserpflanzen ( 1)
Spezielle Meeresbotanik:
Die Benthosvegetation der europaischen Meeresgebiete (2)

Zellokologie der l'vleeresalgen ( 1)
Genutzte Wirbellose des Meeres (2)

Fortpflanzung, Entwicklung und Ernahrung �er Fische (2)
Einfohrung in die biologische Meereskunde ( 1)
Plankton der Nord- und Ostsee (2)

Mikrobiologie des Meeres ( 1)

II. Vorlesungen im Winter-Semester 1969/70

DIETRICH 

DIETRrca 

(2) SIEDLER 

KRAUSS 

KRAUSS 

J'vlAGAARD 

DEF ANT 

DEF ANT 

DEF ANT 

SCHLIEPER 

FLtiGEL 

GESSNER 

GESSNER 

SCHWENKE 

SCHWENKE 

HEMPEL 

THUROW 

KREY 

KREY 

RHEINHEIMER 

Gezeiten des Meeres (2) 
Theorie der Meeresstromungen (2) 
Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie, 

SIEDLER (for DIETRICH) 

KRAUSS 

Tei! III: Storungsrechnung (2) 
Theorie der Turbulenz (2) 
Meereschemische Methoden (2) 
Terrestrische und astronomische Ortsbestimmungen auf See (2) 
Allgemeine Meteorologic II (2) 
Theoretische Meteorologic I (2) 

1) Anzahl cler ,,vochenstunclcn 
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KRAUSS 

J'vlAGAARD 

GRASS:IOFF 

OHL 

DEF ANT 
DEF ANT 



Biologic der hoheren Wirbeltiere 
(Amphibien, Reptilien, Vogel, Saugetiere) des Meeres (2) 

Einfiihrung in die elektronenmikroskopische Praparationstechnik (3) 
Physiologic der lVIeeresalgen II (2) 

SCHLIEPER 
FLUGEL 

GESSNER 
SCHWENKE 

HEMPEL 
THUROvl' 

KREY 
KREY 

Marine Vegetationskunde (Benthos) ( 1) 
Einflihrung in die Fischereibiologie (2) 

Fischbestandskunde (2) 

Methoden der Planktonkunde ( 1) 
Produktionsbiologie des vVeltmeeres 
Systematik und Okologie der Pilze 

(2) 

(2) RHEINHEIMER 

Auftr ieb  u n d  seine biologischen A uswirkungen vVoosTER, DEFANT, KREY, 
i m  W ei t m e er (2) HEMPEL, GRASSHOFF, NIAGAARD 

Allgemeine Einfohrung in das Auftriebsphanomen WoosTER 
Das ozeanische Windfelcl mit Bezug auf ,,upwelling" 
Theoretische Betrachtungen i.iber ,,upwelling" im Ozean 
Die hydrodynamischen Charakteristiken der Zirkulation 
und Struktur cler Auftriebsgebiete 
Chemische Vorgange in Auftriebsgebieten 
Qualitative und quantitative Entwicklung von Plankton in 
Gebieten mit ,,upwelling" 
Die fischereiliche Bedeutung der Auftriebsgebiete 

b) P r a k ti k a  und E x kursi onen

I.  Praktika im Sommer-Semester 1969 

Praktische Ubungen zur Ortsbestimmung auf See 
(mit F.K. ,,Alkor") (4) 
Wetterbesprechung (I) 
Mecresbiologisches Praktikum: 
Demonstrationen und Versuche an lebenden Tieren 
uncl Pflanzen des lVIeeres (6) 
Fischereibiologische Exkursionen (ganztagig) 
Planktonpraktikum ( 4) 
lVIethoclen der Gewassermikrobiologie (3) 
Meeresbiologischer Kurs ( 12 Tage ganztagig auf Helgolancl) 

II. Praktika im Winter-Semester 1969/70

Meereschemisches Praktikum, Tei! I (10 Tage) 
Terrestrische und astronomische Ortsbestimmungen auf See (2) 

Meteorologisches Instrumentenpraktikum ( 4) 
W etterbesprechung (I) 
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DEF ANT 
lVlAGAARD 

WoosTER 
GRASSHOFF 

KREY 
HEMPEL 

OHL 
DEF ANT 

SCHLIEPER, GESSNER, 
FLUGEL, SCHWENKE 

HEMPEL, THUROW 
KREY clurch LENZ 

RHEIN HEIMER 
KINNE, FLUGEL 

GRASSHOFF 
OHL 

DEF ANT 
DEF ANT 



Praktikum zur Fortpflanzungsbiologie der Fische 
(8 Tage ganztiigig auf Helgoland) 

Planktologische Arbeitsgemeinschaft (I) 

Botanisch-mikroskopischer Kurs fur Fortgeschrittene I: Kryptogamen (8) 

c) Kolloquiumsvortriige

SIEDLER, Doz. Dr. G. (IfM-Kiel)am 10. 1. 1969: 

HEMPEL 

KREY 

GESSNER 

Strommessungen mit verankerten Systemen der Woods Hole Oceanographic 
Institution, U.S.A. 

AHRENS, Frl. Dr. R. (UM-Kiel) am 17. 1. 1969: 
Beobachtungen an sternbildenden Bakterien aus der Ostsee. 

KRAUSE, Dr. G. (IfM-Kiel) am 24. 1. 1969: 
Die physikalischen und technischen Grenzen der Messung nichtstationiirer Stri:i
mungen im Flachwasser. 

EHRHARDT, Dr. M. (IfM-Kiel) am 31. I. 1969: 
Der partikuliire organische Kohlenstoff und Stickstoff und der geli:iste organische 
Kohlenstoff im Gotland-Tief im lviai I 968. 

KEMPFF, Dipl.-Phys. K.-H. (IfM-Kiel) am 7. 2. 1969: 
Ansiitze zur Theorie der Sandbewegung. 

BOJE, Dr. R. (HM-Kiel) am 14. 2. 1969: 
Gibt es Detrituschlorophyll im Ozean? 

M AGAARD, Dr. L. (HM-Kiel) am 25. 4. 1969: 
Interne Wellen als Storungen geostrophischer Stri:imungen. 

KINNE, Prof. Dr. 0. (Biologische Anstalt Helgoland-Hamburg) am 2. 5. 1969: 
Experimentelle Meeresi:ikologie: Einige neuere Ergebnisse und Probleme. 

GbHREN, Dr. H. (Forschungsgruppe Neuwerk der Freien Hansestadt Hamburg m 
Cuxhaven) am 9. 5. 1969: 
Uber Untersuchungen zur Wattentwicklung in der Elbmiindung. 

MEIXNER, Dr. H. (Bundesforschungsanstalt fur Fischerei, Hamburg) am 16. 5. 1969: 
Untersuchungen iiber Wachstum, Fortpflanzung und Krankheitserscheinungen bei 
der Nordseegarnele Crangon. 

SARMA, M.Sc. A.H.V. (z. Z. IfM-Kiel) am 6. 6. 1969: 
Planktonwucherungen (Red Tide) und Fischsterben im Meere. 

ZENK, Dipl.-lng. Dr. W. (Ifl'vI-Kiel) am 20. 6. 1969: 
Zur Schichtung des Mittelmeerwassers westlich von Gibraltar. 

KRAuss, Prof. Dr. W. (IfM-Kiel) am 27. 6. 1969: 
Response-Funktionen und Spektren eines geschichteten Nieeres. 

FOHRBOTER, Dr. (Franzius-lnstitut fur Grund- und Wasserbau der TH-Hannover) 
am 11. 7. 1969: 
Moglichkeiten und Grenzen der Modelltechnik bei Wellen. 

HARTMANN, Dr. J. (IfM-Kiel) am 31. 10. 1969: 
Das Pleustal als Lebensraum von Jungfischen. 

WoosTER, Prof. Dr. W. S. (z. Z. IfM-Kiel) am 14. 11. 1969: 
Recent development and coordination of oceanography in USA. 

TESCH, Dr. W. (Biologische Anstalt Helgoland) am 2 I. 11. 1969: 
Das Heimfindevermi:igen von Aalen. 
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WEBSTER, Dr. F. (Woods Hole (WHOI), U.S.A., z. Z. England) am 5. 12. 1969: 
The spectrum of ocean currents from deep-sea measurements. 

SIEDLER, Prof. Dr. G. (lfM-Kiel) am 12. 12. 1969: 
Ergebnisse eines internationalen Strommesservergleiches. 

Schott, Dr. F. (lfM-Kiel) am 19. 12. 1969: 
Kleinraumige Bewegungszusammenhange in der nordlichen Nordsee. 

4:. Veroffentlichungen und wissenschaftliche Kontakte 

a) Veroffent l i chungen

I.  , ,:tvieteor''-Forschungsergebnisse 

CLoss, H., G. DIETRICH, G. HEMPEL, W. SCHOTT und E. SEIBOLD: Atlantische Kuppen-
fahrten 1967 mit dem F.S. ,,Meteor" Reisebericht. Reihe A, Nr. 5, 1-71, 1969 

DEF ANT, Fr.: Aerologische Daten, gewonnen durch Radiosondenaufstiege und Radar
windmessungen wahrend der Indischen Ozean Expedition 1964/65 des F.S. 
,,Meteor". Reihe B, Nr. 4, 1-120, 1969 

GRASSHOFF, K., Zur Chemie des Roten :tvieeres und des inneren Golfs von Aden. Reihe A, 
Nr. 6, 1-76, 1969 

MEINCKE, J. M. GIESKES und A. WENCK: Hydrographische und chemische Beobachtungcn 
auf einer Ankerstation im ostlichen Nordatlantischen Ozean. Reihe A, Nr. 8, 1969 

ZEITZSCHEL, B.: Tintinnen des westlichen Arabischen :tvieeres, ihre Bedeutung als 
lndikatoren fur Wasserkorper und Glied der Nahrungskette. Reihe D, Nr. 4, 
47-101, 1969

II. Aufsatze

CHEKOTILLO, K. A., N. P. FoFONOFF, T. KVINGE, B. SHEKVATOV, G. SIEDLER and 
J. C. SvVALLOW: An intercomparison of some current meters. UNESCO technical
papers in marine science 11, 1-70, 1969

DERENBACH,J.: Zur Homogenisation des Phytoplanktons fur die Chlorophyllbestimmung. 
Kieler Meeresforsch. 25 (I) : 166-171, 1969 

DERENBACH, J.: Partikulare Substanz und Plankton anhand chemischer und biologischer 
Daten gemessen in den oberen Wasserschichten des Gotland-Tief im Mai 1968. 
Kieler Meeresforsch. 25 (2), 1969 

DEVULDER, K.: J ahreszeitliche, tiefenabhangige und ortliche Veranderungen im wechsel
seitigen Verhaltnis von Nucleinsauren, EiweiB und Chlorophyll in Netzplankton. 
Ber. Dt. Wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 1969 (3/4): 216-255 

DIETRICH, G.: Sandbewegung im deutschen Kiistenraum. ,,Die Ki.iste", 18, 9-14, 1969 

DIETRICH, G.: Wohin tendiert die Meeresforschung in der Bundesrepublik Deutschland? 
Technik und Forschung der nachsten 10 Jahre. S 195-203, Droste-Verlag, DUssel
dorf 1969. 

DIETRICH, G., W. S. WoosTER und A. J. LEE: Redefinition of Salinity. Z. Geophys. 35, 
611-613, 1969

DIETRICH, G.: Die bcgrenzenden Meere. Exkursionsfi.ihrer 37. Deutscher Geographentag 
1969 in Kiel, 23-25, 1969 
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DIETRICH, G.: Perspectives of Oceanography in Germany. Jap. Soc. of Fish. Oceanogr. 
(Ucla-Volume). 37--41, 1969 

DIETRICH, G. uncl G. KRAUSE: The observations of the vertical structure of hot salty 
water by R. V. ,,Meteor". In E.T. DEGENS and D. A. Ross (Eels.): Hot brines and 
recent heavy metal deposits in the Red Sea. 10-14, New York 1969 

DIETRICH, G.: A new Atlas of the Northern North Atlantic Ocean. Deep Sea Res. 
(Fuglister-Volume). 31-34, 1969 

DIETRICH, G.: Atlantic Ocean. Ivic Graw Hill Encyclopedia of Sci. and Techn., 2406-
2412, New York 1969 

DIETRICH, G.: 'Weltraum-Oceanographie uncl ihre Becleutung for die cleutsche 1v1eeres
forschung. Umschau: 3, 91, 1969 

DIETRICH, G.: Physical variability in the sea and consequences for fisheries hyclrography. 
Fisk. Dir. Skr. Ser. Rav. Unters., (Rollefsen-Volume) 15, 266-273, 1969 

DoRNHEIM, H.: Beitrage zur Biologie cler Garnele Crangon crangon (L.) in cler Kieler 
Bucht. Ber. clt. wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 179-215, 1969 

ERHARDT, NI.: A ne,v method for the automatic determination of dissolved organic 
carbon in sea water. Deep Sea Res. 16, 393-397, 1969 

EHRHARDT, M:.: The particulate organic carbon and nitrogen and the dissolved organic 
carbon in the Gotlancl Deep in May 1968. Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 71-80, 
1969 

GESSNER, F.: The osmotic Regulations in Valonia ventricosa. A. J. AGARDH, Intern. Revue 
ges. Hyclrobiologie 54, 529-532 (1969) 

GESSNER, F.: Heilpflanzen aus elem Meere. Deutsche Apothekerzeitung 109, 1675-1682, 
1969 

GESSNER, F.: Alexander von Humbolclts Tropenreise. Umschau in Wissenschaft uncl 
Technik 69, 639-644, 1969 

GESSNER, F.: Die Vegetation auf der Ercle. Illustrierte Welt- uncl Lancleskuncle Bel. I, 
392--464, Stauffacher Verlag AG-Zi.irich, 1969 

GESSNER, F.: Pflanzengeographie 1-50, 1969. Wissenschaftliche, Buchgesellschaft, 
Darmstadt 

GESSNER, F.: Photosythesis and ion loss in the brown algae Dict)'O/Jteris membranaceae and 
Fucus virsoides. Marine Biology 4, 349-351, 1969 

GESSNER, F.: Zur Blattentwicklung von Victoria amazonica (PoPP.) Sm·VERBY 
regia). Berichte Deutsch. Botan. Ges. 82, 603-608, 1969 

Victoria 

Gmsirns, J. uncl K. GRASSHOFF: A study of the variability in the hyclrochemical factors 
in the Baltic Sea on the basis of two anchor places of Sept. 1967 and May 1968. 
Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 105-132, 1969 

GRASSHOFF, K. uncl K. CHAN: A method for the automatic determination of hydrogen 
sulphide in natural waters. Automation in analytical chemistry 1969, Mecliacl 
Corp. New York, 1969 

GRASSHOFF, K.: A simultanious multiple channel system for nutrient analysis in sea 
water with analog and digital data record. Automation in analytical chemistry 1969, 
Media cl Corp. New York, 1969 

GRASSHOFF, K.: Untersuchungen uber die Sauerstoffbestimmung im 1vieerwasser, 
II. Tei!. Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 133-142, 1969
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GRASSHOFF, K.: Ober ein Geriit zur gleichzeitigen Bestimmung von 6 chemischen 
Komponenten aus elem l'vleerwasser mit analoger uncl cligitaler Ausgabe. Ber. Dt. 
wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 155-164, 1969 

GRASSHOFF, K.: Sampling and sampling techniques. Chem. Oceanogr. Universitatsverl. 
Oslo, 69-89, 1969 

HARTMANN, J.: Chalimusstaclien von Lepeotheirus auf juvenilen Onos cimbrius uncl 
Onos mustelus. Ber. Dt. wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 172-175, 1969 

HARTMANN, J.: Juvenile Saury Pike (Scomberesox saurus WALB.), an example of ichthyoneu
ston. J. Cons. perm. int. Explor. Mer. 33, 2 

HARTMANN, J. uncl D. ScHNACIC Verteilung von Heringslarven uncl Plankton am 
28. 5. 1969 in cler Schlei: Absetzvolumen. Ber. Dt. wiss. Komm. Meeresforsch. 20,
288-296, 1969

HARTMANN, J. uncl H. \VEIKERT: Tagesgang eines l'vlyctophiclen uncl zweier von ihm 
fast ausschliel3lich gefressener l'vlollusken des Neuston. Kieler }\lleeresforsch. 25, 
H. 2, 1969

HEMPEL, G.: Nahrung aus elem Meer: Grenzen uncl 11oglichkeiten. 275-294 in: 
Menschen im Jahr 2000, R. jUNGK eel., Umschau-Verlag Frankfurt/Main 

HEMPEL, G. uncl K. SCHUBERT: Sterblichkeitsbestimmungen an einem Eiklumpel des 
Nordsee-Herings (clujJea harengus L.). Ber. Dt. wiss. Komm. 1tleeresforsch. 20, 
79-83, 1969

HINZPETER, H. uncl ?-.11. HEINRICH: Die langwellige Strahlungsdivergenz iiber Wasser 
und iiber elem festen Boden nach l\!Iessung uncl Rechnung. Annalen der l'vleteoro
logie, Neue Folge, Nr. 4, 1969 

HOLLAN, E.: Die Veriinclerlichkeit cler Stromungsverteilung im Gotland-Becken am 
Beispiel von Stromungsmessungen im Gotlancl-Tief. Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 
19-70, 1969

HOLLAN, E.: Eine physikalische Analyse kleinraumiger Anclerungen ehemischer Para
meter in tiefen Wasserschichten der Gotland-See. Kieler lvleeresforsch. 25, H. 2, 1969 

AHRENS, R.: Okologische Untersuchungen an sternbildenden Agrobacterium-Arten 
aus der Ostsee. Kieler Meeresforsch. 25, H. I, 190-204, 1969 

joAKIMSSON, G.: Fruchtbarkeit bei Dorsch, Schellfisch uncl Hering in isliinclischen 
Gewiissern. Kieler Meeresforsch. 25, H. I, 172-188, 1969 

KrnLMANN, J., W. KRAUSS und L. MAGAARD: Ober die Verteilung cler kinetisehen 
Energie im Bereich cler Triigheits- und Seichesfrequenzen der Ostsee im August 1964. 
(Internationales Ostseeprogramm). Kieler Meeresforsch. 25, H. 2, 1969 

KRAUSE, G.: Ein Beitrag zum Problem der Erneuerung des Tiefemvassers im Arkona
Beeken. Kieler Meeresforsch. 25, H. 2, 1969 

KRAUSE, G. und B. STRUCK: Physikalische Prinzipien zur l'vlessung von Stromungs
geschwindigkeiten in flachen Meeresgebieten. Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 
143-165, 1969

KRAuss, W.: Typical Features of Internal Waves Spectra. Progress in Oceanography, 
5. Pergamon Press London, S. 95-101, 1969

KREMLING, K.: Untersuchungen iiber die chemische Zusammensetzung des l'vleer
wassers der Ostsee. Friihj. 1966. Kieler Meeresforsch. 25, H. 1, 81-104, 1969 
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KDHNHOLD, W. W.: Der Einfluf3 wasserloslicher Bestandteile von Roholen uncl Rohol
fraktionen auf die Entwicklung von Heringsbrut. Ber. Dt. wiss. Komm. Nleeres
forsch. 20, 165-171, 1969 

NIAGAARD, L.: Ein Beitrag zur Theorie cler internen Wellen als Storungen geostrophischer 
Stromungen. Dtsch. Hyclrogr. Z. 21, S. 241-278, 1968 (gleichzeitig Habilitations
schrift). 

NlATTERNE, NI.: Vergleiche zwischen Primarproduktion und Syntheseratcn organischer 
Zellbestandteile mariner Phytoplankter. Kieler Nleeresforsch. 20, H. 2, 1969 

lVlDLLER, A.: Korpergewicht uncl Gewichtszunahme junger Plattfische in Nord- und 
Ostsee. Ber. Dt. wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 112-128, 1969 

NAEVE, H.: Die Einstrahlung des Nervus oj1tiws ins Tektum des Seeskorpions 1Wyoxocej1halus 
sc01j1ius (L.). J. Hirnforsch. 11, 1-6, 1969 

NELLEN, W.: Horizontal and vertical distribution of plancton production in the Gulf 
of Guinea and adjacent areas from February to Nlay 1964. Proc. symp. oceanogr. 
fish. resourc. Trap. Atlantic UNESCO 1969, 255-263 

NELLEN, W. und G. HEMPEL: Versuche zur Fangigkeit des ,,Hai" und des modifizierten 
Gulf-V-Plankton-Samplers ,,Nackthai". Ber. Dt. wiss. Komm. Meeresforsch. 20, 
141-154, 1969

RHEINHEIMER, G.: Aufgaben der Meeresbiologie. - Das Leben 6, 218-221, 1969 

SCHNEIDER, J.: Zur Taxonomie, Verbreitung uncl Okologie einiger mariner Phycomyce
ten. Kieler Meeresforsch. 25, H. 2, 1969 

ScHOTT, F. und NL EHRHARDT: On fluctuations and mean relations of chemical para
meters in the northwestern North Sea. Kieler Nleeresforsch. 25, H. 2, 1969 

SCHWENKE, H. und J. ULRICH: Die Kieler Bucht. Exkursionsfilhrer 37. Deutscher 
Geographentag 1969 in Kiel, 174--184, 1969 

SCHWENKE, H.: Nleeresbotanische Untersuchungen in der westlichen Ostsee als Beitrag 
zu einer marinen Vegetationskunde. Intern. Revue ges. Hydrobiologie 51, 35-94, 
1969 

SmDLER, G.: General circulation of 'Nater Masses in the Red Sea. In: Ross, D. A. and 
E.T. DEGENS: Hot Brines and Recent Heavy Metal Deposits in the Red Sea. New 
York, Springer-Verlag. 131-137, 1969 

SmDLER, G.: On the Fine Structure of Density and Current Distribution and Its Short
time Variations in Different Areas. Progress in Oceanography, 5, 81-94, 1969 

THEEDE, H., A. PoNAT, K. HIROKI and C. SCHLIEPER: Studies on the resistance of 
marine bottom invertebrates to oxygen-deficiency and hydrogen sulphide. Marine 
Biology 2, 325-337, 1969 

TrmEDE, H.: Experimentelle Untersuchungen i.iber physiologische Unterschiede bei 
Evertebraten und Fischen aus Meer- und Brackwasser. Limnologica (Berlin) 7, 
119-128, 1969

ULRICH, J. :Geomorphologische Untersuchungen an Tiefseekuppen im Norclatlantischen 
Ozean. Verhandl. Ber. Dt. Geographentag Kiel 1969. 

ZENK, W.: Salzgehaltsprofile im lVIittelmeerwasser westliche von Gibraltar. Umschau 
in Wissenschaft und Technik, 20, (6) 55-56, 1969 

16 



III. Diplomarbeiten und Dissertationen

DERENBACH, J.: Erweiterung und Entwicklung einiger summarischer und zytologischer 
l\!Iethoden zur Untersuchung des Planktons in seinem nati.irlichen Lebensraum. 
Diss., Kiel 1969 

HARTMANN, J.: Verteilung und Nahrung des Ichthyneuston im Subtropischen Nord
ostatlantik. Diss., Kiel 1969 

HussELs, W.: Die Vertikalgeschwindigkeit von Bewegungen mit Gezeitenperiode im 
Gebiet der groBen :tvicteor-Bank. Dipl.Arb., Kiel 1969 

lVIEYER, W.: Das dreidimensionale Feld der vertikalen Geschwindigkeitskomponente for 
den atmospharischen Raum i.iber elem Nordatlantik und Europa bei ausgepragter 
Westdrift und starker Zyklonenaktivitat. (Hamburger Sturmflut, 14. 2.-17. 2. 
1962) DipLArb., Kiel 1969 

Nii'TNZER, E.: Das Eindringen des taglichen Temperaturganges in das "Meer aus :tviessun
gen in der Eckernforder Bucht. Diss., Kiel 1969 

RAscmG, P.: Kleinraumige Zusammenhange zwischen thermischer Schichtung und 
Bewegung in der nordwestlichen Nordsee. Dipl.Arb., Kiel 1969 

ScHINKOWSKI, H.: Untersuchungen i.iber den EinfluB einiger produktionsbiologischcr 
Parameter auf die Sichttiefe im Meer. Diss., Kiel 1969 

SCHONE, H.: Untersuchungen zur okologischen Bedeutung des Seeganges for das Plank
ton mit besonderer Beri.icksichtigung mariner Kieselalgen. Diss., Kiel 1969 

SMETACEK, V.: Die Leistungsfahigkeit der bei produktionsbiologischen Untersuchungen 
verwendeten Filtersorten. Dipl.Arb., Kiel 1969 

SPETH, P.: Der Haushalt der verfi.igbaren potentiellen Energie fi.ir den atmospharischen 
Raum i.iber Nordatlantik und Europa bei ausgepragter Westwinddrift und starker 
Zyklonenaktivitat (Hamburger Sturmflut, 14. 2.-17. 2. 1962). Diss., Kiel 1969 

STEHMANN, JVL: Vergleichend morphologische und anatomische Untersuchungen zur 
Systematik der nordeuropaischen Rochen der Familie Rajidae. Diss., Kiel 1969 

WEIG.MANN, R.: Untersuchungen i.iber die Okologie und die Ernahrungsbiologie der 
Euphausiaceen (Crustacea) in verschiedenen Meeresgebieten des nordlichen Indi
schen Ozeans. Diss., Kiel 1969 

ZENK, W.: Zur Schichtung des Mittelmeerwassers westlich von Gibraltar. Diss., Kiel 1969 

b) V erof fent l ichungsreihe ,,K ieler lvleeresforschungen"

Im Jahre 1969 erschien der 25. Band der ,,Kieler :tvieeresforschungen" in  Form von
zwei Heften. Dieser Band enthalt insgesamt 25 wissenschaftliche Beitrage, davon 19 von 
:tvlitgliedern des Instituts for Meereskunde. Die vollstandigen Zitate der Beitrage sind 
in der Liste der wissenschaftlichen Veroffentlichungen der Institutsmitglieder enthalten. 
Im Anfang zu Heft l des J ahrganges ist der J ahresbericht 1968 beigefi.igt. 

Die in Band 25 enthaltenen Beitrage geben einen Querschnitt <lurch die Forschungs
arbeit von 7 Abteilungen des Ins ti tuts for Meereskunde. Der Schwerpunkt liegt in beiden 
Heften auf physikalisch-chemischem und biologischem Gebiet. Es handelt sich besonders 
um Ergebnisse von Untersuchungen, die in den letzten Jahren in der mittleren Ostsee 
(vor allem Gotland- und Arkonabecken) durchgefi.ihrt wurden (E. HOLLAN, :tvl. EHR
HARDT, K. KREMLING, J. GIESKES, K. GRASSHOFF, G. KRAUSE, J. DERENBACH). 

AuBerdem sind hydrographische und chemische Beitrage i.iber die turbulente Vertikal
diffusion im Skagerrak (K. EHRICKE), i.iber Beziehungen chemischer Parameter in der 

17 



nordwestlichen Nordsee (t'. ScHOTT und tvL EHRHARDT) uncl i."tber die jahreszeitlichen 
physikalisch-chemischen Veranderungen im Suezkanal nach Fertigstellung des Assuan
Staudammes (lvI. EL-SABB) enthalten. lvlethodische Untersuchungen i\ber Strom
messung in Kiistennahe (G. KRAUSE, B. STRUCK) und gleichzeitige Registrierung von 
Sauerstoff, Temperatur und Druck in Seewasser (K. GRASSHOFF) schlief3en sich an. 

Einen Beitrag zum internationalen Ostsecprogramm stellt die Untersuchung iiber die 
Verteilung der tinetischen Energie im Bereich cler Tragheits- uncl Seichesfrequenzen 
der Ostsee dar (J. KmLMANN, W. KRAUSS, L. lVIAGAARD). Die biologischen Beitrage 
betreffen die Homogenisation von Phytoplankton zur Chlorophyll-1\IIessung (J. DEREN
BACH), Vergleiche zwischcn Primarproduktion und Syntheseraten organischer Zell
bestanclteile mariner Phytoplankter (M. MATTERNE), cine Spezialarbcit iiber das 
Neuston (J. HARTMANN uncl H. VVEIKERT), sowie Untersuchungen cler Fruchtbarkeit von 
Dorsch, Schellfisch und Hering in islandischen Gewassern (G. JoAKIMSSON). Die mikro
biologischen Arbeiten befassen sich mit Studien an sternformigen Agrobacterium-Arten 
in der westlichen Ostsee (R. AHRENS), Untersuchungen iiber marine Phycomyceten 
uncl Labyrinthula-Befall an niederen Filzen aus dcr Flens burger Forde (J. SCHNEIDER). 

c) Vortrage  vor  wissenschaf tl ichen lns t i tu tionen und bei  Kongressen
im Ausla n d

Neben zahlreichen Vortragen i n  der Bundesrepublik und einigen i n  der DDR wurden
folgende Vortragc im Ausland gehalten: 

DIETRICH, Prof. Dr. G.: 
18. 2. 1969 in Brighton/England
(Oceanology International 69)
Technological demands for the investigation of the physical variability in the sea.
25. 9. 1969 in Dublin/Irland
Introduction to the symposium (,,Physical variability in the North Atlantic")
as the Coordinator.
13. 10. 1969 lVIiami/USA (ESSA)
Alexander von Humboldt's influence on modern oceanography.

GRASSHOFF, Doz. Dr. K.: 
Sept. 1968 - i\fai 1969 in USA 
vVoods Hole Oceanographic Institution, .Mass. 
Maury Research Center, Washington D.C. 
Oregon State University, Cornvallis 
University of vVashington, Seattle 
Chemical Indicators for the Circulation of the Red Sea. 

Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif. 
Oregon State University, Cornvallis 
The Hydrochemistry of the Baltic Sea. 

University of Washington, Seattle 
Automatic lVIethods in Marine Chemistry. 

Congres on Automation in Analytical Chemistry, Chicago 
An Automatic Method for the Determination of Hydrogen Sulphide m natural 
Waters. 
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A simultanious multiple channel system for the nutrient analysis in sea ·water with 
analog and digital data recording. 

Jan./Fcbr. 1969 in Canada 
Bedford Institute of Oceanography, Bedford 
Automatic Methods in Marine Chemistry. 

Canadian Center of Inland Water Research 
A simultanious multiple channel system for the nutrient analysis in sea water with 
analog and digital data recording. 

Nov. 1969 in London/England 
Symposium on automatic analysis 
A simultanious multiple channel system for the nutrient analysis in sea water with 
analog and digital data recording. 

HEMPEL, Prof. Dr. C.: 
19. 2. 1969 in Brighton/England
International Panel on Training and Education
(Diskussionslcitung)
29. 9.-2. 10. 1969 in Dublin/Irland (ICES)
Ichthyoncuston in the North Sea.
(Zusammcn mit Dr. W. NELLEN)
Effect of water soluble substances of crude oil on fish eggs and larvae (Ergcbn. d.
Arbcitcn von KtiHNHOLD, W.).
The uncncascd Gulf III sampler.
(Zusammcn mit Dr. W. NELLEN)

KRAUSS, Prof. Dr. W.: 
28.-31. 3. 1969 in Miami, Florida/U.S.A. 
25. 9. 1969 in Dublin/Irland
On the response of a stratified ocean to wind and air pressure.

KREY, Prof. Dr.].: 
Fcbr./Marz 1969 in Cochin/Indicn 
The productivity of the sea. 
Fcbr./Marz 1969 in Calcutta, Cochin, Waltair/Indicn 
Recent developments in the methods of ocean research. 

SARMA, M. Sc. A.H. V.: 
Sept. 1969 in Dublin/Irland 
On a Gymnodinium red water in the eastern North Sea during Autumn 1968 and 
accompanying fish mortality, ·with notes on the oceanographic conditions. 

ScHOTT, Dr. F.: 
26. 9. 1969 in Dublin/Irland
Small scale coherence and internal wave propagation in the Northern North Sea.

SrnDLER, Prof. Dr. G. 
September 1969 in Dublin/Irland (ICES) 
Vertical coherence of shortpcriodic current variations. 
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ULRICH, Dr. J.: 
18. 12. 1969 in Zurich/Schweiz
Die Internationale Indische Ozean Expedition als Beispiel weltweiter w1ssen
schaftlicher Zusammenarbeit.

ZENK, Dr. W.: 
September 1969 in Dublin/Irland (ICES) 
Observations of temperature and salinity fine structme in deep water west of 
Gibraltar resulting from turbulent and molecular mixing processes. 

d) Ausla n dische  Besucher

AHLSTROM, Dr. E. 

ALI KHAN, M. Sc. J. 

ANSA-EMMIM, IvI. 

CAINT-GUILY, Dr. B. 

BonDEKE, Dr. R. 

B0JUM, G. 

CHAPMAN, Dr. 

COHEN, R. 

COLEBROOK, Dr. J. M. 

COLLINS, Dr. V. 

CULKIN, Dr. F. 

DELAIS, IvIR. 

DE VEEN, J. F. 

FEDOROV, Dr. K. N. 

FISHER, Dr. F. 

F0YN, Prof. Dr. 

FoFONOFF, Dr. N. 

FYE, Dr. P. M. 

GANAPATI, Prof. 

GmRMANN, Dr. G. 

GOLIK, Dr. 

HENIN, Mr. 

HERMANN' Mr. F. 

HERSEY, Dr. J. B. 

HESTHAGEN, cand. real. I. 

HoBBS, Dr. G. 

HDLSEMANN, Dr. J. 

IsAAcs, Prof. J. D. 

BCF Fishery Oceanogr. Center, La Jolla, Calif./USA 

University of Karachi/Pakistan 

Fishery Research Unit. Terna/Ghana 

Laboratoire d'Oceanographic Physique, Paris/Frankreich 

Rijksinstituut voor Visserijondersoek Ijmuiden/Nieder
lande 

Geofysisk Institutt, Bergen/Norwegen 

Aberdeen/Schottland 

Haifa/Israel 

Scott. Mar. Biol. Ass. Edinburgh/England 

Freshwater Biological Ass. Ambleside/England 

National Institute of Oceanography Wormley/England 

O.R.S.T.O.IvL, Paris/Frankreich 

Rijksinstituut voor Visserijondersoek Ijmuiden/Nieder
lande 

UNESCO, Paris/Frankreich 

Scripps Institute of Oceanography, La .Jolla, USA 

Institutt for Marine Biology Oslo/Norwegen 

Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole/ 
U.S.A. 

Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole/ 
U.S.A. 

Andhra University, India 

UNESCO, Paris/Frankreich 

Haifa/Israel 

O.R.S.T.O.M., Paris/Frankreich 

Standard Sea Water Service Charlottenlund, Danemark 

Offices of Naval Research Washington, D.C., U.S.A. 

Universitat Oslo/Norwegen 

Torrey Research Station, Aberdeen/Schottland 

La Jolla, Calif./U.S.A. 

Scripps Institution of Oceanography, La .Jolla, Calif./ 
U.S.A. 
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KIJOWSKI, Mr. vV.

KLooM V AJROPALA, Prof. Dr. 

KuLLENBERG, Dr. G. 

LEENHARDT, Mr. 0. 

LEvv, rvrr. E. 

LrSITZIN, Dr. 

Lru, Prof. Dr. YEN Husr 

IvIACIAS, E. 

MAuL, Dr. E. 

]'vfaLCHIORRI, Dr. U. 

IvlENACHE, Prof. M. 

MENSAH, :rvI. 

fvIIcHANEK, G. 

MONTEIRO, Dr. J. C. 

MoRcos, Prof. Dr. S. A. 

0FoRu-ADu 

OsTAPOFF, Dr. F. 

RAMA RAJU 

RANDLETT, w. B. 

SAELEN, Prof. Dr. 0. H. 

SANDSTROM 

SASAKI, Prof. Dr. T. 
und 18 Wissenschaftler u. 
Wirtschaftler 

SCH OLANDER, Dr. 

SHERMAN, Dr. K. 

SILPIPAT, Mr. S. 

DA SILVA, P. l'vI. Admiral 

STEINITZ, Prof. 

THORELL, L. 

VAMVAKAS, Dr. K. 

VERSTRAETE, Mrs. H.J. M. 

WARNER, :rvir. 

WARREN, Ing. 

Sea Fisheries Institute Gdynia, Polen 

Chulalongkorn University, Bankkok, Thailand 

Institut for Fysisk Oceanografi, Kopenhagen/Danemark 

Oceanograph. l\1useum - Ivlonaco 

Atlantic Oceanographic Lab. Bedford Inst. Dartmouth, 
Canada 

Institute of Oceanology of the Academy of Sciences, 
l'vloskau, U.S.S.R. 

National Taiwan Normal University, Taiwan 

Univ. of Baja California, Mexico 

Museo Municipal, Madeira/Portugal 

Institute Italiona di Idrobiologia, Pallanza, Italien 

Institut Oceanographique Paris/Frankreich 

Fishery Research Unit, Terna/Ghana 

Marinbotanisches Institut der Universitat Goteborg/ 
Sch wed en 

Instituto Hydrographico, Lissabon/Portugal 

Alexandria, V.A.R. 

Fishery Research Unit, Terna/Ghana 

Atlantic Oceanogr. Met. Lab., Miami, Florida/U.S.A. 

National Institute of Oceanogr., Cochin/Indien 

U.S. Naval Oceanographic Office, Washington, /D.C. 
U.S.A. 
Institutt for Geofys., Oslo/Norw. 

Atlantik Oceanograph. Lab., Bedford Institute, Dart
mouth/Canada 

Tokyo Univ. of Fish., Tokyo/Japan 

LaJolla, Calif./U.S.A. 

Fish and Wildlife Service, West Boothbay Harbor, 
Maine 

Institute for :Marine Research Parkman, Sammtprakaru, 
Thailand 

Fundacao de Estudes de Mar, Rio de J aneiro/Brasilien 

The Hebren University of Jerusalem/Israel 

Marinebotanisches Institut der Univ. Goteborg/Schwe
den 

Universitat Athen, Griechenland 

Office de la Rechere Scientifique et Technique Qutre
Mer, Paris/Frankreich 

Bedford-Institute, Dartmouth/Canada 

Bedford-Institute, Dartmouth/Canada 
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WEBSTER, Dr. F. 

WEILER, Dr. H. S. 

Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole 
Mass./U.S.A. 

Dept. of Energy and Mines, Great Lakes Div./Canacla 

5. Forschung

a) GroBere meereskuncll iche  F o rschungsfahrten.

Wahrend des Berichtsjahres 1969 fanclen einige groBere meereskunclliche Forschungs
unternehmen statt, an clenen jeweils Mitgliecler mehrercr Abteilungcn des If.lVI bzw. 
in- und auslanclische Forschergruppcn auf deutschen uncl auslandischen Forschungs
schiffen beteiligt waren: 

Die At lant ische Expedi t ion  1969 (G ARP ) (14. Januar bis 13. Mai); Teilnahme 
cler Abteilung l\!Ieteorologie an Bord des F.S. ,,lvieteor" und F.S. ,,Planet" mit maritim
meteorologischen Forschungsprogrammen. 

Die Expedi t ion  ,,Norwegische See  1969" (15. Juli bis 3. Sept.), mit einer Teil
nahme der Abteilungen Regionale Ozeanographie, Theoretische Ozeanographie, 
Meeresphysik, Meereschemie und Planktologie an Bord der Forschungsschiffe 
,,Planet" und ,,Anton Dohrn" mit einem reichhaltigen Forschungsprogramm. 

AuBerclem nahm die Abteilung Meereschemie (Doz. K. GRASSHOFF, A. WENCK, 
12. Marz bis 9. Mai 1969) an einer ozeanographischen Expedition an Borel des ameri
kanischen Forschungsschiffes ,,Atlantis II" im Schwarzen Meer tcil.

Uber die speziellen Arbeiten wahrend dieser Expeditionen wird in den nachfolgenden 
Forschungsmitteilungen berichtet. Wegen ihres interdisziplinaren Charakters und ihrer 
GroBe ist die Expedition ,,Norwegische See 1969" nachfolgend besonders behandelt 
word en. 

Insgesamt 31 Wissenschaftler und Techniker aus 6 Abteilungen des IfM nahmen 
an diesem von G. DIETRICH koordinierten Forschungsvorhaben teil, in dem gezielt 
in einem eng begrenzten Testgebiet die physikalische, chemische und biologischc Ver
anderlichkeit am Kontinentalabhang vor der norwegischen Kiiste untersucht wurde. 

Die Lage des Testfeldes zeigt Abb. 9. Es wurde nach eingehendcr Analyse der ver
fi.igbaren ozeanographischen Daten aus der Norwegischen See und Beratung mit nor
wegischen Wissenschaftlern ausgewahlt. In diesem Testfeld waren in einzelnen Fahrt
abschnitten vonjuli bis September 1969 die Forschungsschiffe ,,Planet", ,,Anton Dohrn" 
sowie das norwegische Forschungsschiff ,,Helland-Hansen" tatig. Erganzende iVIessungen, 
die evtl. Aufschhissc iiber groBskalige Zusammenhange bringen konnten, wurden vom 
3.-25. 7. von islandischen Wisscnschaftlern mit elem Forschungsschiff ,,Hafthor" auf 
elem Island-Faroer Rucken durchgefi.ihrt. Eine Hauptrolle im Unternehmen war 
,,Meteor" zugedacht worden. Durch l\!Iaschinenschaden wahrend der vorangegangenen 
lVIittelmeerfahrt muBte jedoch der Einsatz von ,,Meteor" kurzfristig abgesagt werden. 
Zurn Gl uck konnte ,,Planet" fi.ir eine zusatzliche Woche zur Verfi.igung gestellt werden, 
so daB das physikalische Programm, wenn auch mit erheblichen Abstrichen, abgewickelt 
werden konnte. 
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Abb. 9. Expedition ,,Norwegische See 1969", Arbeitsgebiet 

Die Untersuchungen mit ,,Planet" gliederten sich in 4 Abschnitte. Im ersten Tei! 
( 15. 7. - 29. 7.) wurden im Testgebiet nach vorbereitenden Me3stmgen 6 Verankerungs
systeme mit insgesamt 56 Strom- und Temperaturmef3geraten verankert. Zusatzlich 
wurden auf dem Schelf in Wassertiefen zwischen 100 und 200 m drei Hochseepegel 
ausgelegt. Sie sollen in Zusammenhang mit an exponierten Stellen angebrachten Ki.isten
pegeln Auftreten und Ausbreitung !anger Wellen auf den Schelf erforschen helfen. 

Im zweiten Abschnitt ( 4. 8. - 21. 8.) fanden geophysikalische Arbeiten mehrerer 
deutscher und norwegischer Institute im Bereich des Voring-Plateaus, des Norwegischen 
Beckens und desAnstieges zum Jan-Mayen-Riicken statt. Wahrend cler Abwesenheit 
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von ,,Planet" setzte ,,Helland-Hansen" die physikalischen Untersuchungen im Test
gebiet fort. Zusatzlich zu den l'vle!3ketten des Ifl'vI wurden dabei weitere 4 Verankerungen 
ausgebracht. Sie dienten speziell der Erfassung der raumlichen Struktur des IGisten
wassers durch Registrierungen dicht unter der Oberflache sowie weiterhin der l'viessung 
der Bodenstrome am Kontinentalabhang. 

Eine Zusammenarbeit von ,,Helland-Hansen" und ,,Planet" folgte im dritten Ab
schnitt (23. 8. 2. 9.): ,,Planet" fuhr unter engabstandigen Bathysonden- und XBT
l'viessungen einen Dreieckskurs(s. Abb. 9) ab, dcr nach einem neuen Verfahren so an
gelegt war, da!3 eine weitgehende Eliminierung des Dopplereffektes aus den fortlaufenden 
:tviessungen zu erwarten war. ,,Helland-Hansen" untersuchte wahrenddcssen aufDauer
stationen im Zentrum dieses Dreiecks die Anderung der Vertikalverteilung von Schich
tung uncl Stromung. 

Den Abschlu!3 der Expedition bildete der vierte Fahrtabschnitt mit der Aufnahme 
der Gerate. Die jahrelangen intensiven Vorarbeiten am HM-Kiel zur Verbesserung 
der Verankerungstechnik ermoglichten eine erstaunliche Perfektion. Die 6 Me!3ketten 
wurden nacheinander durch akustische Signale zum Aufschwimmen gebracht und inner
halb weniger Stunden war die ganze Aufnahmeprozedur beendet. Nur zwei der Me!3-
gerate waren wahrend der 6-,vochigen Verankerung verlorengegangen. 

Aufgabe der Arbeitsgruppen auf ,,Anton Dohrn" wahrend des 2. Abschnittes war die 
Durchfiihrung einer 7-tagigen chemisch-biologischen Dauerstation im Testfeld. Mit 
automatisierten Analysenverfahren wurden 5 anorganische und 3 organische Komponen
ten gemessen. Insbesondere wurde der quantitative Zusammenhang zwischen elem Gehalt 
des Wassers an gelostem und partikularem organischen Kohlenstoff sowie partikularem 
organischem Stickstoff mit der Schwankung der physikalischen Parameter einerseits 
sowie den anorganisch-chemischen Nahrsalzen und der organischen Urproduktion 
andererseits untersucht. Die meeresbiologische Arbeitsgruppe erforschte, z. T. mit 
kontinuierlichem l'vie!3verfahren, die kurzzeitigen Veranclerungen von Chlorophyll, 
Seston sowie Eiwei!3 und verfolgte die Variationen in der Verteilung von Fischbrut, 
Neuston und Zooplankton. In Zusammenhang mit den physikalischen und chemischen 
Untersuchungen !assen sich verbesserte Erkenntnisse i.iber den Stoffkreislauf im Meer 
erwarten. 

b) Aus  den  Forschungsarbeiten d er A b tei lungen

I. Regionale Ozeanographie (G. DIETRICH)

Neben Vorbereitung, Durchfohrung und Auswertung der Expedition ,,Norwegische 
See 1969" wurde die Bcarbeitung des Beobachtungsmaterials der ,,Atlantischen Kuppen
fahrten 1967" fortgesetzt. Die Analyse der Temperatur- und Stromregistrierungen i.iber 
der Gro!3en Meteor-Bank ergab eine Aufwolbung der Schichtung i.iber der Kuppe 
uncl ein stationares, antizyklonales Stromungsfeld. Die Entstehung und Aufrecht
erhaltung dieses Stromungsfeldes ist in der kraftigen vertikalen Vermischung bcgri.indet, 
die die aus Abb. 10 ersichtliche Verstarkung dcr Gezeitcnstrome i.iber cler Kuppe mit 
sich bringt (J. MEINCirn). Wciterhin zeigten die Registrierungen aus der benachbarten 
Ticfsee Oberwcllen der astronomischen Gezeiten mit verhaltnisma!3ig hohen Amplituden, 
deren Auftreten durch den Einflu!3 der Gro!3en l'vieteor-Bank zu erklaren sein di.irfte 
(W. HORN). Neben der Tiefenkarte der Gro!3en Meteor-Bank wurde eine bathymetrische 
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Darstellung der Josephine-Bank entworfen; eine Zusammenstellung ausgewiihlter Echo
lotprofile der Kuppenfahrten ist fast abgeschlossen (J. ULRICH). Ebenfalls zu Ende 
gefiihrt wurde eine morphometrische Spezialuntersuchung i.iber die Hangtcrrassen der 
GroBen Meteor-Bank (H. PASENAu). 
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Abb. 10. Stromellipsen der M
2
-Gezeit nach Elimination der internen Gezeitenwelle im Bereich 

der Grol3en Meteor-Bank. Zeitraum 24.-29. 4. 1967. 

Abb. 11. Richtungsspektrum der internen halbtagigen Gezeitenwelle. Die aus der Dichteschichtung 
berechnete (theoretische) horizontale \'\1ellenzahl ist k0 = 2 n/),0 mit Ao = 35 km. Tatsachliche 
\,Vanderungsrichtung q, und vVellenzahl k der internen Gezeit sind beim Maximalwert von ii' abzulesen. 

Die auf einer Dauerstation mit F,K. ,,Alkor" in der nordlichen Nordsee gemessenen 
zeitlichen Schwankungen chemischer Parameter wurden mit dem gleichzeitig gemessenen 
Stromfeld in Beziehung gesetzt. Aus den so berechneten horizontalen Konzentrations
gradienten lieBen sich mit der Vermischungstheorie Ri.ickschliisse auf die Zeitdauer 
der biochemischen Umwandlungsprozesse ziehen (F. SCHOTT und M. EHRHARDT). Aus 
den im selben Unternehmen gewonnenen Temperaturregistrierungen in der Sprung
schicht wurden Richtungsspektren for interne Grenzflachenwellen berechnet. Ein 
Ergebnis war, daB am Mel3ort die interne Gezeitenwelle fast entgegengesetzt zur Ober
flachengezeit in fast nordlicher Richtung wandert (s. Abb. 11), was auf ihre Entstehung 
in den flachen Gebieten der mittleren und siidlichen Nordsee hindeutet. Eine Arbeit 
i.iber die raumlichen Zusammenhiinge von Triigheitsschwingungen ist gleichfalls abge
schlossen (F. Sm10TT).

In Laborexperimenten mit rotierenden Tanks wurden stehende interne Tragheits
wellen untersucht. Es ergab sich, daB die Anderung der Resonanzperiode mit der 
Rotation exakt der Eigenwertgleichung der linearen Theorie folgte. Auch die Zunahme 
der Vertikalamplituden bei Annaherung an die Triigheitsperioden entsprach den 
theoretischen Erwartungen (M. TOMCZAK; K. H. KEUNECKE, OFBw). 

Neu begonnen wurden Arbeiten i.iber die Auftriebsvorgiinge. Ivlit einem numerischen 
Rechenprogramm zur Integration der hydrodynamischen Gleichungen wurden erste 
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Ergebnisse iiber den Einfluf3 variabler vVindschubspannung auf Intensitat, Ausbreitungs
und Vermischungsgeschwincligkeit von Auftricbsvorgangen gewonncn (iVL TOMCZAK; 
D. GEYER, OFBw). Fiir den Fall eines geschichteten JVIeeres mit konstanter Vaisala
Frequenz uncl konstantem Austauschkocffizienten konnte eine analytische Losung der
linearen Theorie gefunden werden, die die Berechnung des Vertikalgeschwindigkeits
profils uncl der stationaren Lage der lsodensen gestattet (]VI. TOMCZAK).

Zur Vorbcreitung der Rof3breitenexpedition lief3en sich Erfahrungen aus Auftriebs
gebieten vor der siidamerikanischcn Ki.iste auswerten. Sie zeigen, daf3 die Strahlungs
bilanz in diescn Auftriebsgebieten im allgcmeinen stets positiv ist, so daf3 advektive 
Vorgange einen entscheidenden Einfluf3 auf die Oberflachentemperatur haben mi.issen 
(W. S. WoosTER). 

Um Empfehlungen fiir die Neubeme3sung der Abwasscreinleitung dcr Stadt Kiel zu 
erarbeiten, wurden in der Kieler Auf3enforde fi.ir charakteristische Windlagen Ver
mischungsuntersuchungen mit Rhodamin durchgcfi.ihrt und Driftkorpermessungen mit 
Radarortung vorgenommen. Zusatzlich wurden Strommesser verankert und der lokale 
Wind registriert. Die Driftmessungen dienen gleichzeitig in Vorbereitung zur Olympiade 
1972 der Auswahl von Regattabahnen fi.ir verschiedene vVindlagen (L. HuBRICH, 

J. MEINCKE, F. SCHOTT).

Aus den mittleren monatlichen Luftdruckwerten ausgewahlter Stationen wurden fiir
verschiedene Seegebiete der Norclsee und angrenzender Gewasser die mittleren monat
lichen Winde fi.ir den Zeitraum 1950-1967 berechnet und in einem Tabellenband 
zusammengestellt (F. ScrroTT). 

II. Theoretische Ozeanographie (W. KRAuss)

Die Abteilung fi.ir Theoretische Ozeanographie hat in den vergangenenJahren zwccks 
Gewinnung geeigneten Beobachtungsmaterials zum Testen der Theorie der internen 
Wellen umfangreiche l'viessungen Uber die Schwankungen der Stromung und der 
Dichte in der Ostsee durchgefi.ihrt (W. KRAUSS, J. KIELMANN). Dieses Mef3programm 
kann vorlaufig als abgeschlosscn geltcn. Parallel zu diesen i\!Iessungen wurde die Theorie 
der wind- und luftdruckbedingten internen Wellen vorangetrieben. Das Resonanz
verhalten eines geschichteten lVIeeres gegenii.ber diesen erregendcn Kraften wurde fi.ir 
ein exponentiell geschichtetes i\!Ieeresgcbiet weitgehend geklart, insbesondere hinsicht
lich des bevorzugten Auftretens der Tragheitswellen (W. KRAuss). Zwecks Interpretation 
der Verhtiltnisse im realen i\!Ieer wurde nunmehr eine Theorie konzipiert, die es erlaubt, 
for reale Dichteverteilungen uncl gegebene Wind- uml Luftdruckfelder die Schwankungen 
in eincm l'vieeresgebiet vorherzusagen (L. l'vIAGAARD). Auf der Basis dieser Theorie 
soll zunachst versucht werden, das vorliegende Beobachtungsmatcrial zu interpretiercn 
(L. Tv!AGAARD). 

Bei glcichzeitigen l'viessungen der chemischen Parameter und der physikalischen Ver
anderlichkeit wurde der Versuch untcrnommen, zu klaren, inwieweit die chemischen 
Veranderungen im IVIeer <lurch physikalische Vorgangc bestimmt werden (E. HoLLAN). 
Zusatzlich zu den Untcrsuchungen in der Ostsee wurden IVIessungen in der Nordsee 
in Zusammenarbeit mit Prof. HAsSELMANN, Univ. Hamburg, und dem Dcutschcn Hydro
graphischen Institut Hamburg durchgefi.ihrt. Dabei lag der Schwerpunkt auf den Zu
sammenhangen zwischen den Schwankungen im Inneren des l'vieercs und denen der 
lVIceresoberflache (E. HoLLAN). 
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Die umfangreichen Untersuchungen im europaischen Nordmeer sollen Vergleichs
moglichkeiten zwischcn den Verhaltnissen im Ozean und den bisherigen Ergebnissen 
aus den Randmeeren Ost- und Nordsee liefern. Es wird erwartet, dal3 das Beobachtungs
material aus dieser Region weitere Mi:iglichkeiten zum Testen der theoretischen Kon
zeption i.iber das Resonanzverhalten des 1vleeres liefert (W. KRAUSS, J. KIELMANN). 

Die bereits im vergangenen Jahr begonnenen Vorbereitungen zu Tankexperimenten 
zwecks Schliel3ung der Lucke zwischen Theorie und Beobachtung wurden fortgesetzt. 
Das Versuchslabor wurde apparativ erganzt und sol! nunmehr zum Testen theoretischer 
Ivlodelle Verwendung finden. 

Zurn Thema Sandbewegung im deutschen Kiistenraum wurden theoretische Rech
nungen angestellt (K. H. KEMPFF), die dazu dienen sollten, bei gegebenem Geschwindig
keitsfeld des Wassers die Bewegungen von Sandwolken geringer Sanddichte zu be
schreiben. Die Rechnungen wurden durchgefiihrt fiir die Falle 

a) einer Stri:imung, die nur von der Tiefe abhangt,

b) Seiches,

c) isotroper Turbulenz.

Die experimentelle Pri.ifung der Ergebnisse sol! in einem Tank, in dem Seichesschwin
gungen stattfinden, <lurch Einbringung von kugelfi:irmigen Glasteilchen (0,1-1,0 mm 
Durchmesser) erfolgen. 

III. Meeresphysik (G SmDLER)

Das Schwergewicht der Arbeiten der Abteilung lag bei der Vorbereitung und Durch
fi.ihrung der Expedition ,,Norwegische See 1969", die gemeinsam mit anderen Arbeits
gruppen unternommen wurde. In der Abteilung fiir Meeresphysik wurde der i.iber
wiegende Tei! der instrumentellen Vorbereitungsarbeiten durchgefi.ihrt (G. SIEDLER, 
G. GRASSHOFF). Die im Jahre 1968 begonnenen Arbeiten zur Verbesserung von Ver
ankerungssystemen fiir Dauermel3gerate wurden weitergefi.ihrt und vor allem <lurch
experimentelle Untersuchungen erganzt. Wahrend einer Erprobungsfahrt mit dem
Forschungsschiff ,,Planet" wurden neue Verankerungssysteme mit Sendebojen und
akustisch gesteuerten Ausli:isegeraten sowie neue Auslege- und Aufnahmeverfahren
getestet. Ein typisches Verankerungssystem von Strom- und Temperaturmel3geraten
zeigt Abb. 12. Im AnschluB an die Expedition wurden in der Abteilung die Daten
aufbereitung fiir einen Tei! der Daten der verankerten MeBgeratc und fiir die kontinuier
lichen, vom Schiff erhaltenen Mel3daten in Angriff genommen (W. ZENK, W. HusSELS).

Parallel tu diescn Arbeiten erfolgte die weitere Auswertung der Daten, die auf dem 
Forschungsschiff ,,l\1eteor" 1967 im Nordostatlantik gewonnen warden waren. Neue 
Ergebnisse zur Feinstruktur der Temperatur- und Salzgehaltsschichtung im Ausstrom
bereich des Mittelmeerwassers als Falge turbulenter und molekularer Vermischung 
konnten erhalten werden (W. ZENK). Wiederholte kontinuierliche Messungen der 
Temperaturschichtung in der Nahe der Grol3en Meteor-Bank fiihrten zu quantitativen 
Aussagen i.iber die Verteilung der Vertikalkomponenten der Bewegungen mit Gezeiten
periode (W. HussELs). 

Untersuchungen zur raumlichen Koharenz von Bewegungsvorgangen im Nord
atlantik fiir Frequenzen, die gri:il3er als die Tragheitsfrequenz sind, fiihrten zu Aus-
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sagen i.iber die vertikale Korrelation von Bewegungen und ihren Zusammenhang mit 
internen Wellen im Ozean (G. SmDLER). 

Die Bearbeitung der Daten, die 1968 in der westlichen Ostsee wahrend einer drei
monatigen l'vief3dauer mit einer Unterwasserwinde gewonnen werden konnten, wurde 
weitergefuhrt. Untersuchungen zum Tagesgang der Temperaturschichtung bei Ver
wendung eines l'viodells mit vertikal veriinderlichem Austauschkoeffizienten ergaben, 
daB fur typische Windbedingungen eine Vorhersage der Temperaturschichtung in den 
oberen l'vietern des Ostsecwassers bei bekannter Oberflachentemperatur moglich ist 
(E. MUNZER). 

Im Rahmen der Untersuchungen zur Sandbewegung im deutschen Ki.istenraum 
wurden Stromungsmef3fiihler fur Orbitalbewegungen weiterentwickelt. Erste Versuchs
mcssungen der seegangsbedingten Wasserbewegung mit diesen Mef3fi.ihlern in Ki.isten
nahe verliefen erfolgreich (Abb. 13). Das Ziel dieser Messungen ist die Bestimmung 
der Krafte, die als Folge ki.istennaher Wasserbewegungen in Bodennahe und am Boden 
auftreten. Zur Vorbereitung eines umfangreichen l'vief3programms imJahre 1970 wurden 
Analyseverfahren und Rechenprogramme erarbeitet (G. KRAUSE). 
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Abb. 13. Registrierungen des Drucks als Maf3 fur die V,'ellenhi:ihe und der Horizontalkomponente 
der Orbitalgeschwindigkeit einer Flachwasserwelle normal zur Kiistenlinie bei 60 cm vVassertiefe. 

Der Strommesser war an einem Pfahl in einer Tiefe von 30 cm befestigt. 

29 



Wahrend des gemeinsamen Programms mehrerer Institute, das Seegangsunter
suchungen in der Nordsee zum Ziele hatte, wurden auf dem Forschungsschiff ,,GauB" 
MeBserien fi.ir die Temperatur- und Salzgehaltsschichtung gewonnen, die AufschluB 
i.iber die Wirkung seegangsbedingter Vermischungsvorgange auf die Schichtung er
warten !assen (W. ZENK).

IV. Maritime Meteorologie (FR. DEFANT)

Es wurden Studien i.iber den atmospharischen Energie- und Warmehaushalt, i.iber 
die Klimatologie der freien Atmosphare einerseits und Studien i.iber die Zusammen
hange zwischen Seegang und Wind und Untersuchungen des Strahlungshaushalts der 
Wasseroberflache und der wassernahen Luftschicht andererseits durchgefi.ihrt. Ein groBer 
Tei! der Arbeiten ist als ein Beitrag zum nationalen Programm der BRD zu GARP 
(Global Atmospheric Research Project) gedacht. 

Bei den Studien i.iber den atmospharischen Energie- und vVarmehaushalt wird 
besonders auf eine zeitliche als auch raumliche detaillierte Betrachtungsweise Wert 
gelegt, um anderen innerhalb von GARP arbeitenden Gruppen Vergleiche des wahren 
atmospharischen Verhaltens mit entsprechenden Ergebnissen aus Modellrechnungen 
zu ermoglichen. Dari.iber hinaus sollen diese Studien dazu dienen, ein besseres Ver
standnis der wahren energetischen Vorgange zu erzielen. Im einzelnen wurden hierzu 
folgende Arbeiten durchgefi.ihrt: 

a) Die Energetik und Synoptik (verfogbare potentielle Energie, kinetische Energie und
Vertikalgeschwindigkeit) der Wettersituation vom 14. bis 17. Februar 1962 (unter
EinschluB der sog. ,,Hamburger Sturmflutzyklone") innerhalb des Gebietes zwischen
60° West bis 30° Ost und 30° Nord bis 75° Nord (FR. DEFANT, P. SPETH, H. FECHNER,
w. MEYER).

b) Vertikaler und meridionaler FluB von turbulenter kinetischer Energie und Energie
austausch zwischen Troposhare und unterer Stratosphare im Wellenlangenbereich
fi.ir einen langeren Zeitraum zwischen dem 19. und 28. Juni 1967 (FR. DEF ANT,
K. ARPE).

c) Untersuchungen zum Warmehaushalt des westlichen Arab;schen Meeres mit Hilfe
des wahrend der Indischen Ozean Expedition mit F.S. ,,Meteor" 1964/65 gewonnenen
aerologischen Materials (FR. DEFANT, H. D. BEHR).

Beim Studium zur Klimatologie der freien Atmosphare ist vor allem die Auflosung
fi.ir die einzelnen Monate des J ahres wichtig, speziell hinsichtlich der bisher noch unbe
kannten -Obergange im allgemeinen Zirkulationsverhalten im Fri.ihjahr und Herbst. 
Aus dies em Grunde wurde der energetische Gehalt der langzeitlich gemittelten ( l Ojahriges 
Mittel) rein zonalen Grundzirkulation und der ihr i.iberlagerten stehenden langen 
Wellenstorungen in seinem Jahresablauf quantitativ bestimmt (FR. DEF ANT, R. PELTE). 

In Bezug auf die Zusammenhange zwischen Seegang und Wind wurden Studien des ver
tikalen Flusses von Impuls, derSpektren der Horizontal- und Vertikalgeschwindigkeit 
des Windes und der Hohenanderung der Meeresoberflache und der Kospektren 
zwischen diesen GroBen durchgefi.ihrt (E. CLAuss). Die MeBdaten wurden dabei u. a. 
mit dem im Jahresbericht 1968 beschriebenen MeGsystem (eine ca. 40 m lange Boje 
mit zwei Fluttanks und mit einem PreBlufttank) gewonnen. Besonders zu erwahnen ist, 
hier die Teilnahme an der ,,Atlantischen Expedition 1969 (GARP)" an Bord von F.S. 
,,Planet" im nordatlantischen Passatgebiet (E. CLAUSS, W. FUNK). 
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Im Hinblick auf die Strahlungsuntersuchungen wurcle wahrencl cler ,,Atlantischen 
Expedition 1969 (GARP)" an Borel von F.S. ,,Meteor" cler von oben (uncl wahrencl 
cler Driftperiocle cler von unten) kommencle kurz- uncl langwellige Strahlungsstrom 
gemessen (l\lI. HEINRICH). Auf3erclem wurcle auf cliesem Sektor ein vorliegencles Matritzen
Moclell zur Behancllung von l\!Iehrfachstreuung in Wolken nach TWOMEY clurch Einbau 
von nichtlinearer Wasserclampfabsorption theoretisch weiter ausgebaut (l\lI. HEINRICH). 

Die Abteilung fohrte im September 1969 eine gro13ere Mef3fahrt mit F.K. ,,Alkor" 
in die mittlere Ostsee <lurch. Dabei wurclen folgencle l\!Iessungen vorgenommen: 

a) 1\/Iessung cler von oben uncl unten kommenclen kurz- uncl langwelligen Strahlungs
strome.

b) "i\1essung cler Strahlungstemperatur cler l\!Ieeresoberflache. Das Strahlungsthermo
meter richtet sich in kurzen Zeitabstanden auf einen gut clurchmischten Wasser
korper von bekannter Temperatur, woclurch eine fortlaufencle Eichung des Instru
ments erzielt uncl clamit cler Einfluf3 des Reflexionsvermogens der Wasseroberflache
ausgeschaltet wircl.

c) Messung cler vertikalen Temperatur- uncl Feuchtestruktur clurch an Fesselballonen
befestigten Racliosonclen bis zu einer Hohe von ca. 300 m (Abb. 14). Samtliche
per Funk i.ibermittelten Daten wurclen dabei gleich cligitalisiert uncl automatisch
auf Lochstreifen gestanzt.

cl) Messung des vertikalen Winclprofiles bis m cine Hohe von ca. 2000 m mit Hilfe
von freifliegenden Pilot-Ballonen.

e) Bei cler Firma Arp, Laboe/Pion, wurcle eine zweite Version cler gro13en Mef3boje
fertiggestellt. Die Boje wurcle auf ihre Funktionsfahigkeit in Laboe vorgetestet uncl
auf cler l\!Ie13fahrt in zerlegter Form an Borel von F.K. ,,Alkor" genommen. Sie
wurcle westlich von Bornholm bei relativ starkem Wind uncl Wellengang vom Schiff
aus zu Wasser gebracht. Bis auf die Flutung des untersten Tanks, wo noch wegen
des Luftaustrittes Schwierigkeiten auftraten, war clas Verhalten cler Boje in See
clurchaus zufrieclenstellencl; sie kann als ein guter Trager for Me13fi.ihler bezeichnet
werclen. Sie wurcle sowohl mit Hanel- als auch mit Funksteuerung beclient.

V. Nieereschemie (K. GRASSHOFF)

1. Al lgemeine  u n cl  analyt i sche  Chemie

In  den ersten beiclen Monaten des Jahres 1969 konzentrierte sich die Arbeit in  cler
Gruppe analytische uncl allgemeine Meereschemie auf die Vorbereitung cler Fahrt in 
clas Schwarze Meer mit elem amerikanischen Forschungsschiff ,,Atlantis II". Es ergab 
sich hier eine sehr gute "i\1oglichkeit, vergleichencle chemische Untersuchungen in einem 
Meer auszufi.ihren, clas bereits mehr als 1000 J ahre unterhalb 250 m ohne Sauerstoff 
ist. An der Reise nahmen K. GRASSHOFF uncl A. WENCK teil. Das Kieler Programm 
cler chemischen Wasseranalyse stellte eine sinnvolle Erganzung cler amerikanischen 
Forschungsarbeiten clar, so cla13 beicle Seiten von cler Teilnahme des Kieler Institutes 
profitierten. 

Die imjahr 1968 durchgefi.ihrten Fahrten zur Aufnahme cler chemischen Verhaltnisse 
in den schleswig-holsteinischen Forden wurden abgeschlossen uncl die l\!Ief3werte zur 
Auswertung aufbereitet uncl in Graphiken zusammengestellt. Eine Veroffentlichung 
i.iber diese Fahrten ist in Vorbereitung.
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Als cleutschen Beitrag zum internationalen Kursus fi.ir Meereschemie, cler in Drobak 
bei Oslo unter cler Schirmherrschaft des Internationalen Rates fi.ir l'vleeresforschung 
veranstaltct wurcle, sanclte clas Institut fi.ir l'vleereskuncle den Forschungskutter ,,Alkor" 
for 10 Tage nach Norwegen. K. GRASSHOFF war als Dozent 4 Wochen in Drobak tatig. 
21 Wissenschaftler uncl Chemie-Assistenten aus 14 Lanclern nahmen an cliesem ersten 
Kursus teil, cler im wesentlichen von elem Institut fi.ir Meeresbiologie, Abt. Chemie, 
cler Universitat Oslo uncl von cler Abt. Ivleereschemie des IfM-Kiel vorbereitet worclen 
war. 

Die im IfivI entwickelte Apparatur zur gleichzeitigen Analyse von 6-8 chemischen 
Komponenten mit cligitaler Datenaufzeichnung wurcle aufgruncl cler Erfahrungen ver
gangener] ahre vollig neu konstruiert. Die Apparatur ist nunmehr sehr kompakt, leicht 
transportabel uncl gibt die Analysenwerte clirekt als Konzentrationen digital uncl auf 
Lochstreifen aus. Sie ist sowohl fi.ir Einzelproben als auch fi.ir Registrierungcn einsetzbar 
(Abb. 15 uncl 16). Die analytischen Methoclen wurclen auf Mikrosysteme moclifiziert. 
Fiir die bisher sehr problematische Ammoniakbestimmung wurcle von H. ] OHANNSEN 
cine neue l'vlethocle entwickelt. Weiter wurclen neue Verfahren fi.ir die automatische 
Bestimmung von Schwefelwasserstoff uncl anorganischem Gesamtkohlenclioxycl ausge
arbeitet. Veroffentlichungcn iiber die neuen Verfahren sincl im Druck bzw. in Vor
bereitung. 

2. O r g a nische  l'vieeresc hemie

Die 1968 begonnene vergleichencle chemische Untersuchung cler Forden in cler Um
gebung Kiels (Kieler Forde, Eckernforcler Bucht, Schlei, Flensburger Forde uncl Trave) 
wurcle im Friihjahr 1969 abgeschlossen. Die Ergebnisse cler siebentagigen Daucrstation 
mit ,,Anton Dohrn" in cler Norwegischen See im August 1969 werclen zur Zeit aus
gewertet. 

Das Gerat, beruhencl auf elem Autoanalyser zur automatischen Bestimmung von 
im :tvieenvasser gelostem organisch gebunclcnem Kohlenstoff, wurcle weiter verbessert 
uncl seine Empfincllichkeit erhoht. Auch Konzentrationen im Bereich von weniger als 
I mg C im Liter sincl jetzt cler automatischen Analyse zuganglich. 

Um die quantitativen Iviessungen des im Ivieerwasser gelosten organischen Kohlen
stoffs clurch qualitative Untersuchungen erganzen zu konnen, wurcle ein Gerat zur 
Extraktion von l'viecrwasser konstruiert. Da ein Schiff clas unmittelbar umgebencle 
Wasser schnell mit organisch chemischen Verbinclungen verunreinigt (Fakalien, Ki.ichen
abfalle usw.), wurcle clas Ge rat mit eigener Encrgieversorgung in eine speziell zu clicsem 
Zweck konstruierte Seetonne eingebaut. Das System arbeitet ununterbrochen, ca. 
14 Tage lang. 

3. F un cl a me nt a l a n alyse

Die Arbeitsgruppe ,,Funclamentalanalyse" hat ihre Untersuchungen i.iber die physi
kalischen uncl chemischen Konstanten des Ostseewassers clurch die Analyse weiterer 
75 Proben (von 15 Stationcn) aus den Jahren 1967 uncl 1968 intensivieren ki:innen. 
Die Arbeiten clienen zur Kia.rung folgencler Einzelfragen: 

a) Bestehen zwischen elem Ivleerwasser cler Ozeane uncl cler Ostsee Differenzen in cler
relativen Zusammensetzung cler chemischen Hauptkomponenten?
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Abb. 15. Gerat zur gleichzeitigen Re
gistrierung von 6 chemischen Para
metern des l'vieenvassers. 

Abb. 16. Boje ,,Perkeo" zur Extrak
tion geliister organischer Substanz aus 
dem Meerwasser. 
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b) \,Vie stark sind innerhalb der Ostsec die Anderungcn in der relativen Zusammen
setzung; wie grof3 ist ihre Abhangigkeit vom Salzgehalt, von der Schichtung und
vom geographischen Ort?

c) Sind die fi.ir Ozeanwasser gi.iltigen Methoden der Salzgehaltsbestimmung ohne Kor
rekturen auf die Ostsee i.ibertragbar?

d) Stimmt die Salzgehalt-Dichtebeziehung im Ostseewasser?

Untersucht warden sind die Konzentrationen folgencler Komponcnten bzw. ihrer
Verbindungen: Kalium, l\!Iagnesium, Kalzium und Strontium; Chlorid, Alkalinitat, 
Sulfat, Bromicl, Bor und Fluorid. Bei nahezu alien Elementen treten deutliche Ab
weichungen vom ozeanischcn Cl-Verhaltnis auf. Die Anomalien innerhalb der Ostsec 
!assen sich beim Kalzium, beim Sulfat uncl bei der Alkalinitat als Funktion des Salz
gehaltes darstellen. Bei anderen Kompo11e11ten, so :1:. B. beim Kalium und beim Fluorid
konnten deutlich regionale Unterschicde festgestellt werden.

Aus den Ergebnissen von nunmehr 115 Analysen seit Beginn dieser Arbeiten im 
J ahre 1966 kann gefolgert werden, daf3 die ,,Konstanz der Zusammensetzung des 
Meersalzes" fi.ir das ·wasser der Ostsee keine Gi.iltigkeit besitzt. 

Die infolge der variierenden Ionenverhaltnisse in der Ostsee auftretenden Differenzen 
in der Salzgehaltsbestimmung sind fi.ir die verschiedenen Methoden gemessen und 
errechnet warden. Dabci liefern die salinometrisch ermittelten Salzgehalte die besten 
Ergebnisse. Die Abweichungen vom wahren Salzgehalt liegen hier durchschnittlich 
bei - 0,01°/00, wenngleich an einigen Stationen wesentlich grof3ere bisher ungeklarte 
Diskrepanzen auftreten. 

Die Differenzen zwischen wahrem und gemessenem Salzgehalt betragen bei An
wendung der fi.ir Ozeanwasser gi.iltigen Beziehung S O / 00 = 1,80655 Cl O / 00 maximal 
0,04°/00 fi.ir das Oberflachenwasser der Ostsee. Aus den gemcssenen Ionenkonzen
trationen konnte fi.ir die Ostsee eine spezifische S 0/00 - Cl 0/00 

Beziehung entwickelt 
werden. 

1!Jit Untersuchungen i.iber die Salzgehalt-Dichtebeziehung wurde begonnen. Dabei 
konnte ein neuartiges Prazisionsgerat zur Dichtebestimmung eingesetzt vverden. 

VI. Meeresbotanik (F. GESSNER)

Wahrend eines Arbeitsaufenthaltes an der biologischen Station Rovinj (Yugoslawien) 
wurden Untersuchungen i.iber den Einfluf3 verschiedenen Salzgehaltes auf die Braun
alge Dicf:yoj1teris membranaceae durchgefi.ihrt. Bcreits eine l\!Iinute in Si.il3wasser geni.igt, 
um den photosynthetischen Apparat irreversibel zu zerstoren( Abb. 17). Ganz anders 
verhalt sich Fucus virsoides, der im Litoral oft nur 30-50 cm i.iber Dictyopteris wachst 
und selbst durch mehrtagigen Aufenthalt im Si.il3wasser nicht geschadigt wird. Die im 
Vmjahr begonnenen Exosmose-Untersuchungen wurden weitergefi.ihrt. Auf3erdem 
wurde in der nordlichen Adria die Fragc gcpri.ift, ob es in der benthischen Vegetation 
Indikatoren fi.ir Abwassereinfli.isse gibt. In Kiel wurde im Elektronenmikroskop die 
Cuticularanalyse an Seegrasern wcitergefi.ihrt und die Stomatodenentwicklung an 
Blattern cler Victoria amazonica studiert. Das 1968 im Karibischen l\!Ieer an Lithothamnion
banken gesammelte l\!Iaterial wurde taxonomisch bearbeitet. Ein Aufenthalt im ,,Labo
ratoire de Cryptogamie" in Paris gab Gelcgcnhcit die Praparationen von Kalkalgen 
zu erlernen. Durch Schi.iler wurde der Einfluf3 des hyclrostatischen Druckes auf l\!Ieeres-
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Abb. 17. Dictyo/1/eris 111e111bra11acea (Braunalge). Nachwirkung verschieden !anger Exposition in destil
liertem \•Vasser auf den 0

2
-Stoffwechsel (aus F. GESSNER, 1969). 

algen studiert, wobei sich von Art zu Art auf3erordentlich grof3e Unterschiede ergaben 
(M. SHAMEEL). Mit Hilfe der elektrischen Leitfahigkeitsbestimmungen wurden an 
Blattern von Nymphaeaceen die Ionenabgabe verfolgt (A. KELLER). Als Stipendiat 
der Alexander von Humboldt-Stiftung bearbeitete l\lI. N1zAMUDDIN <las von F. GESSNER 
wahrend einer Meteor-Expedition gesammelte Algenmaterial des Persischen Golfes. 
An der Gri.inalge B1yoj1sis j1lu111osa wurde untersucht, welchen Einfluf3 die <lurch Zentri
fugieren erfolgte Chloroplastenverlagerung auf Photosynthese und Atmung hat. Wahr end 
die Atmung zentrifugierter Thalli keine Anderung zeigt, ist die Photosynthese stark, 
jedoch reversibel gehemmt. Nach einigen Stunden tritt Ri.ickwanderung der Chloro
plasten bis zur Normallage ein. Bei 30°C und fortlaufender Messung sinkt die Photo
synthese rapide ab und jede Erschi.itterung fi.ihrt bei dieser Temperatur zum sofortigen 
Zusammenbruch des Stoffwechsels (F. GESSNER). 

Das 1968 im Valencia-See (Venezuela) gesammelte Planktonmaterial wurde weiter 
qualitativ und quantitativ bearbeitet (F. GESSNER). 

Auf dem Gebiet der marinen Vegeta t ionskunde  wurden im Jahre 1969 in der 
westlichen Ostsee die Untersuchungen i.iber die Struktur der am Substrat haftenden 
Vegetation (epilithische Algen) auf teilmobilem Geroll fortgesetzt (H. ScHWENKE und 
Doktoranden-Team). Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden besonders die Aus
wirkungen der Wasserbewegung auf die beweglichen Bewuchssubstrate untersucht 
(H.J. BLACK). 
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Die l\!Iethodik der Feldarbeit konnte wesentlich verbessert werden durch den Einsatz 
eines Bildaufzeichnungsgerats zu der seit langerem verwendeten Unterwasserfernseh
anlage, durch Intensivierung der Ausbildung eines Schwimmtaucher-Teams (H.J. 
BLACK, W. KRANErs, W. LEHNBERG) und - in Zusammenarbeit mit dem Geologischen 
Institut cler Universitat Kiel- durch den Einsatz eines Tauchschlittens. Die Zusammen
arbeit mit cler meeresgeologischen Abteilung des Geologischen Instituts wirkte sich 
besonders erfolgreich auf die Klarung substratokologischer Fragen aus. 

Der Einsatz der genannten Tauchergruppe ermoglichte die Erarbeitung von vegeta
tionskuncllichen Linienprofilen uncl Netzaufnahmen, sowie das Anlegen von Dauer
quadraten im sublitoralen Phytobenthal. 

Die vegetationskundliche Auswertung cler Feldarbeit befal3te sich vor allem mit der 
schwierigen Frage der Kartierung uncl zeichnerischen Darstellung von veranderlichen 
Bewuchsstrukturen. 

In Fortsetzung eines meh1jahrigen Programms wurden weitere Untersuchungen 
i.iber die Auswirkungen des westlich-ostlichen Salzgehaltsgefalles in der Ostsee auf die 
Vegetation clurchgefiihrt (Fahrten mit elem F.K. ,,Alkor" in clas Kattegat uncl nach 
Bornholm). 

Die einwochige Bornholm-Reise Anfang August wurde dazu benutzt, erstmalig 
den Einsatz eines grol3eren Teams ( 11 Teilnehmer, Lei tung H. SCHWENKE uncl 
W. SCHRAMM) zur marin-vegetationskundlichen Bearbeitung eines bestimmten Gebietes
zu erproben. Es konnten jeweils 2-3 Arbeitsgruppen gebilclet werden, so dal3 Unter
wasserfernseh-Arbeiten uncl Dreclschproben im tiefen Sublitoral, Taucharbeiten im
oberen Sublitoral uncl Vegetationsaufnahmen im Litoral gleichzeitig ermoglicht waren.

Als wichtigste Ergebnisse sine! zu nennen: 1. Die salzgehaltsbeclingten Habitus
recluktionen sine! bei einigen Formen (z. B. Fucus vesiculosus uncl Delesseria sanguinea) offen
bar geringer als nach elem nieclrigen Salzgehalt im Gebiet (um 7°/00) zu erwarten war. 
2. Im Sublitoral spielen lose treibencle Rotalgen-Arten cine wesentliche grol3ere Rolle
als bisher bekannt war. Die Arbeiten im Bornholm-Gebiet sollen in anderen Jahres
zeiten fortgefiihrt werclen.

Von l\!Iitglieclern unseres Doktoranclen-Teams wurclen marin-vegetationskundliche 
Arbeiten auch an anderen europaischen Meereski.isten durchgefi.ihrt, so am Mittelmeer 
in Villefranche (H. J. BLACK uncl vV. KRANEIS anlal3lich eines Tauchkurses) uncl an 
der griechischen Ki.iste (W. LEI-INBERG). Die floristische Bearbeitung des l\liaterials 
wire! in Zusammenarbeit mit M. NrzAMUDDIN, Karachi, veroffentlicht. 

Auf elem Gebiet der R es is tenzforschung an l\lieeresalgen wurclen im Anschlul3 
an russische Autoren U ntersuchungen zur Frage cler oberen Temperaturresistenz
grenzen clurchgefohrt, cla unterschieclliche Hanclhabung des Zeitfaktors zu divergieren
den Vorstellungen gefohrt hat (H. ScmvENKE). Im Rahmen einer Doktorarbeit wurde 
clamit begonnen, die von W. SCHRAMM (1967) entwickelte elektrochemische 
l\!Iethode cler Gaswechselmessung an :tvieeresalgen auch auf die Resistenzforschung an 
Tiefenrotalgen anzuwenden, wobei A.nderungen im Gasstoffwechsel als Leistungs
kriterium aufgefal3t wurclen (W. LEHNBERG). 

In Fortfi.ihrung des DFG-Schwerpunktprogramms ,,Abwassereinfliisse in Kilsten
nahe" wurden Untersuchungen iiber die Schadwirkungen von Schwefelsaure, Schwer
metallionen und Detergentien auf die Tiefenrotalgen Delesseria sanguinea und Plzycod1ys 
sinuosa clurchgefi.ihrt, und zwar im besoncleren Hinblick clarauf, wie weit diese in der 

37 



westlichen Ostsee weit verbreiteten Algen als Testorganismen fifr Abwassereinf!tisse 
betrachtet werden konnen (H. ScH'WENI<E). 

Im Rahmen des Untersuchungsschwerpunktes uber die Okologie und Physiologie 
mariner Gezeitenalgen wurden Versuche abgeschlossen, in denen die Temperatur
resistenz von Algen in Seewasser mit der Temperaturresistenz an der Luft verglichen 
wurden (W. SCHRAMM). Es wurden zunachst Vergleichsmessungen i.iber den Gas
vvechscl der Algen in Seewasser und an der Luft durchgefi.ihrt. Nach den bisherigen 
Ergebnissen scheinen in dies er Hinsicht wesentliche U nterschiede bei den einzelnen Arten 
zu bestehen: Bei den bisher untersuchten Oberflachenalgen liegt die Photosynthese
rate auf3erhalb des Wassers im allgemeinen erheblich hoher als im Seewasser. Tiefen
algen wie zum Beispiel Delesseria sanguinea oder Ph)'cod1ys sin!tosa erreichen clagegen 
auf3erhalb des Wassers nicht die volle submerse Photosyntheserate. Die Abb. 18 zeigt 
ein Beispiel for Fucus serratus aus der Nordsee (Helgoland) und Delesseria sanguinea aus dcr 
Ostsee (Kieler Forde). 
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Abb. 18. Die Photosynthcserate mariner Algen auf3erhalb des \·Vassers an Luft bei verschiedenem 
\•Vassergehalt uncl in Seewasser. :tviaterial: Fucus serralus aus der Nordsee (Helgoland) und Delesseria
sa11g11i11ea aus der Ostsee (Kieler Forde). Ordinaten: Photosyntheserate in mg C0

2
/h. gr Sattigungs

gewicht und Austrocknungsgrad in % Sattigungsgewicht. Abzisse: Versuchsclauer in Stunden. 
Austrocknungsverlauf wahrend der Photosynthesemessung von (1) Fucus serratus uncl (2) Delesseria
sanguinea. Zeitkurven der Photosynthese von (3) F. serra/us und ( 4) D. sanguinea. Die Pfeile kenn
zeichnen die Photosyntheserate von F. s. und D. s. in Seewasser. :tvlessungen bei 15"C, 17-18 Klx; 

emers in Luft (321 ppm C02), submers in Seewasser (30 bzw. 153/00 Salzgehalt). 
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VII. 1vleereszoologie (C. SCHLIEPER)

Die Experimente iiber die physiologischen vVirkungen hoher hyclrostatischer Driicke 
wurclen fortgefiihrt. In umfangreichen Versuchsserien (A. PoNAT, H. TimEDE, C. SCHLIE
PER) wurcle clamit begonnen, bei geeigneten Arten auch die Aktivitat von Zellenzymen 
bei unterschiecllich hohen hyclrostatischen Driicken in Kombination mit verschieclenen 
ancleren Auf3enfaktoren zu analysieren. Die bisherigen Befuncle lassen erkennen, claf3 
Drnckeffekte auf die Reaktionen ganzer Tiere uncl isolierter Gcwebe sowie einzelne 
Enzymaktivitatcn stark clurch die Temperatur moclifiziert werclen konnen. Durch 
geeignete Temperaturwahl kann z. B. die Drnckwirkung auf cine bestimmte Enzymaktivi
tat umgekehrt werclen (Abb. 19 oben). Im einzelnen steht clas vVirkungsgefiige Drnck
Temperatur cng im Zusammcngang mit cler artspezifischen RT-Kurve des jeweiligen 
Enzyms. Unterhalb des fiir ein Enzym artspezifischen ,,Temperaturoptimums" wirkt 
hoher Druck hemmencl auf die Aktivitat, oberhalb clieses Optimums wire! die Enzym
aktivitat clagegen clurch hohen Drnck gcsteigert. vVircl cler Druckeinfluf3 auf einuncl
classelbe Enzym von verschieclcnen Arten getestet, so kann cler Effekt clcr Druckwirkung 
somit ganz unterschiecllich ausfallen (Abb. 19 unten). Unsere Arbeitshypothese fiir die 
weitercn laufenclen Untersuchungen ist, cla!3 enge Zusammenhange zwischcn den 
bisher beobachteten zellularen Drnckwirkungen uncl cler Aktivitat uncl Resistenz 
besonclers empfincllicher Enzyme unter Druck bestehen. 

Bei cler experimentellen Untersuchung cler Reaktionen uncl cler Resistenz von l\!Ieeres
tieren unter cler Eimvirkung von hohem hyclrostatischen Druck ist elem Faktor ,,Sauer
stoffspannung" bisher keine besonclerc Beachtung geschenkt warden, obwohl die Ticfsee
bcwohner in ihrcm Lebensraum elem hohen Druck meist bei hcrabgesetztem 0

2
-Partial

clruck ausgesetzt sine!. In neuen Untersuchungen (H. THEEDE u. A. PoNAT) wurcle 
aber ein betrachtlicher Einfluf3 cler Sauerstoffspanmmg im Aul3enmeclium auf die 
Drnckresistenz nachgewiesen. Sowohl ganze Tierc (Idotea baltica, CJ1Hina islandica), 
als auch isolierte Gcwebe verschieclener vVirbelloser aus den Kiistengewassern ertrugen 
hohen hyclrostatischen Druck besser, wenn sic cliesem in einem relativ sauerstoffarmen 
Versuchswasser ausgesetzt ·wurclen ( Abb. 20). Bei dies er Erscheinung war nicht allein 
die Sauerstoffspannung wahrencl cler Druckexperimente von Becleutung. Die zellulare 
Druckresistenz war auch erhoht, wenn Gewebe v or den Druckversuchen bei 0

2
-1\!Iangel 

gehalten warden war. Die hohe Druckresistenz bei verringerter 0
2
-Spannung konnte 

nicht mit verringerter Soffwechselintensitat in Zusammenhang gebracht werclen. 
Stoffwechselhemmung clurch Cyanicl uncl Behancllung mit einigen Narkotika erhohte 
die Drnckresistenz nicht. Die Ursache fiir die Resistenzabnahme bei reichlichem 0

2
-An

gebot cliirfte in crster Linie in cler Oxyclation uncl Hemmung empfincllicher, sog. SH
Enzyme zu suchen sein. 

Neue Experimentc zur Gefricrresistcnz mariner vVirbelloser kniipfen an friihere 
Untersuchungen (H. THEEDE) an. Bisher wurclen an einer grol3eren Zahl mariner 
Boclentierarten aus verschieclenen Biotopen uncl geographischen Regionen unter gleichen 
experimentellen Beclingungen (verbunclen mit extra- uncl intrazellularer Eisbilclung) 
unterschieclliche artbeclingte Resistenzwerte an ganzen Tiercn uncl isolierten Geweben 
festgcstellt. Bei cler weiteren Analyse ergab sich cine starke Abhangigkeit cler Resistenz 
vom Ernahrungszustancl cler Tiere, cler Jahreszeit uncl elem Salzgehalt des Funclort
wassers. Im Experiment konnte die zellularc Gefrierresistenz bei marinen l\!Iuscheln 
auch clurch die vorausgegangene Temperaturaclaption, Halterung cler Tiere bei ver
anclertem Salzgehalt, Exposition an cler Luft, Sauerstoffmangel sowie clurch Vorbehancl
lung mit verschieclenen gelosten organischen Substanzen erheblich beeinfluf3t werclen. 
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Die an ganzen Tieren sowie an isolierten Geweben erzielten Ergebnisse wurclen im 
subzellularen Bereich an Zellorganellen (Lysosomen, Mitochonclrien) uncl Enzymen weiter 
analysiert. Mit Hilfe verschieclener Enzymtests konnten weitere Aufschliisse i.iber Art 
uncl AusmaB cler clurch Gefrieren uncl Auftauen hervorgerufenen intrazellularen Schacli
gungen erhalten werclen. 

Die in den V 01jahren clurchgefohrten experimentellen Untersuchungen i.iber die 
Resistenz mariner Boclenevertebraten gegeni.iber 0

2
-1\.fangel uncl elem Vorkommen 

von H
2
S wurclen auf weitere Arten ausgeclehnt. Weiterhin wurclen Experimente zur 

Klarung cler Ursachen for die gefunclenen Resistenzunterschiecle unternommen. Dabei 
wurclen auch die Auswirkungen cler 0

2
-Spannung auf die SoffwechsclgroBe uncl die 

Art cler Energiegewinnung beri.icksichtigt (V. KoscHNITZKI, F. SAFFE). 

Die Untersuchungen zur Funktion des Golgi-Apparates in den Follikelzellen des 
Ovariums. von Knochenfischen wurclen weitergefi.ihrt uncl cler strukturelle Tei! vor
laufig abgeschlossen (H. FLOGEL). Der Golgi-Apparat einer Zelle bcsteht aus zahl
reichen Dictyosomen. Ein einzelnes clieser hochaktiven Zellorganellen zeigt Abb. 21. 
In cler Regel ist ein Dictyosom aus einem Stapel von Doppelmembranen zusammen
gesetzt, welche an cler Peripherie sogenannte Golgi-Vesikel abschni.iren. Deutlich 
ist in den Enclabschnitten cler Doppelmembranen uncl in den abgeschni.irtcn Vesikeln 
elektronenclichtes Material sichtbar ( 1). Es wircl mit einer Membranumhi.illung an 
clas Zytoplasma abgegeben. Die Vesikel-Niembranen verschmelzen clann offenbar mit 
elem Plasmalemma cler Follikelzellen, so claB cler kontrastreiche Inhalt in den Inter-
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Abb. 21. Struktur uncl Funktion des Golgi-Apparates in Follikelzellen des Ovars von Knochenfischen 

(1) Diese elektronenmikroskopische Aufnahme (Vergr. ca. 50000fach) zeigt ein sekretorisches Zell
organell, ein sog. Dictyosom. Die in sich geschlossenen Doppelmembranen bilden eine funk
tionelle Einheit. Hier werclen Sekrete gebildet oder nur konzentriert. Das Sekret sammelt sich 
in den Enclabschnitten cler Doppelmembranen (Gz.). Als kleine Blaschen werden dicse End
abschnitte abgeschnUrt (Gv) uncl in das Plasma abgegeben. Diese Zelle stammt aus elem Ovar
einer Marline (Coregonus). 

(2) Schema einer sekretorisch tatigen Follikelzelle (FE) von Coregonus (Knochenfische). In den 
Zellen sine! die Stellen mit starker Proteinsynthese (ER), die ,,Kraftwerke" (Mitochonclrien, M) 
uncl mehrere Dictyosomen (D) clargestellt. Von diesen Organellen werclen sekretgefUllte Blaschen 
abgegeben (vgl. Abb. 1), wanclern durch das Plasma und gelangen nach auf3en in den Raum
zwischen benachbarte Zellen (Pfeile). Schlief31ich wire! clas Sekret in die hier schwarz gezeichnete 
Eischale eingebaut. Binclegewebsschicht (TF), Basalmembran (BivI), Eischale (ZR). 

(3) Diese elektronenmikroskopische Aufnahme (Vergr. ca. 50000fach) zeigt ein Dictyosom einer 
Follikelzelle nach elem Ablaichen cler Eier. In den erweiterten Doppelmembranen (Gz) und 
in den abgeschni.irten Blaschen (Gv) ist kein Sekret zu erkennen (vgl. Abb. 1). Die Produktion 
von Eischalenmaterial ist beenclet. 

zellularraum gelangt. Vermutlich werden dann diese Granula an die EihiHle (Zona 
radiata) transportiert, wo sie eingebaut werden und diese verschlieBen (2). Diese Deutung 
wird unter anderem dadurch gesti.itzt, daB unmittelbar nach der Ovulation in den 
Dictyosomen kein elektronendichtes Material nachweisbar ist (3). 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft stellte unserem Institut Ende letzten Jahres 
ein modernes Elektronenmikroskop mit Zubehi:ir zur Verfi.igung. Gegenwartig wird 
u. a. an einer Untersuchung der Ultrastruktur verschie,dener Gewebe (Kiemen, Darm)
brackwasserlebender Garnelen unter osIT'.otischer Belastung gearbeitet. v\Teiterhin
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werden die Einwirkungen des hydrostatischen Druckes auf die Ultrastruktur tierischer 
Zellen und Gewebe studiert. 

Die anatomisch-histologischen Studien des Verdauungstraktes bei :tviollusken wurden 
mit Untersuchungen an Dentalium (Scaj1/10j1oda) und phylogenetisch urtUmlichen 
Formen (Nucula, Leda) fortgesetzt (B. SAHLMANN). Bei alien Arten handelt es sich um 
Nahrungsspezialisten, so daB eine genaue Erforschung auch der Organe, die elem 
Nahrungserwerb dienen (z. B. lVIantellappen, Captacula), notwendig ist. Es wurde eine 
enge histologische Verwandschaft der Dentalien-Captacula mit elem sensorisch tatigen 
Tei! des 1V1antelrandes bei Nunila festgestellt. Weitere histochemische und elektronen
mikroskopische Untersuchungen sollen diese Frage klaren. 

Die physiologischen uncl histologischen U ntersuchungen an Priapuliden wurden 
fortgesetzt (K. lVloRnz). Abgeschlossen sind Experimente zur Osmoregulation und 
zur Resistenz gegeni_iber Sauerstoffmangel. Die Pri_ifung der Schwefelwasserstoff
resistenz ist noch vorgesehen. Auf histologischem Sektor wurcle die Ultrastruktur der 
Integumcnte der beiden Arten Halioyj1tus sj1inulosus uncl PriajJUlus caudatus untersucht. 
Zuclem verspricht die Analyse verschieclener Hautungsstaclien beider Priapuliclenarten 
interessante Ergebnisse. Im i.ibrigen wurcle die Gruncllage for eine histologische General
untersuchung geschaffen, aus der sich u. U. neue Aspekte zur systematischen Stellung 
cler Priapuliclen ergeben cltirften. 

Die elektronenmikroskopische U ntersuchung cler strukturellen Differenzierungen 
im Ovar von Knochenfischen wurcle fortgesetzt (I. VoRMFELDE). Dabei wurde besonclers 
auf clas Vorkommen von Geweben, welche elem Sauger homolog sind, eingegangen. Die 
bisherigen morphologischen Ergebnisse machen eine genauere histochemische Analyse 
notwenclig. Ferner soil versucht werclen, den Stofftransport vom Follikelepithel in die 
reifenclen Oocyten hinein durch markierte Substanzen zu studieren. 

VIII. Fischereibiologie (G. HEMPEL)

Im Rahmen cler Erforschung der Nahrungsreserven des lVleeres wiclmete sich die 
Fischereibiologische Abteilung clrei Problemkreisen, 

cler Stellung cler Fischbrut in den Lebensgemeinschaften des Planktons, 

cler Nachwuchsprocluktion der Fische in Abhangigkeit vom Wachstum und von der 
Befischung cler Bestande, sowie der Ernahrung der Fische. 

AuBerclem wurclen die Untersuchungen Uber den EinfluB von JVIineralolen und anderen 
Abwasserstoffen auf die Fischbrut uncl auf cinzelne Fischereigewasser fortgefUhrt. 

Die Auswahl cler Schwerpunkte entsprach elem Bestreben, solche Gebiete cler Fischerei
forschung in unseren Arbeiten herauszustellen, die for das biologische Verstandnis 
cler gcnutzten oder in naher Zukunft nutzbaren Bestande von lVIeere�fischen eine wichtige 
Rolle spielen uncl for die in Deutschland bereits reiche methoclische Erfahrungen vor
liegen. Das gilt insbesonclere for die Klarung der Fragen zur Biologie cler fri_ihen Lebens
staclien der Fische uncl zu den \,Vechselbeziehungen zwischen vVachstum uncl Nach
wuchsproduktion bei steigencler Befischung. 

Die Arbeiten der Abteilung ,vurclen mit clenen verwandter Institute koorcliniert, 
sie passen sich clari_iber hinaus in das Arbeitsprogramm des lnternationalen Rates for 
Meeresforschung (ICES) ein. 

Das Schwergewicht unserer Tatigkeit Iiegt auf den Arbeiten auf See und auf cler Aus
wertung cler clabei gewonnencn Sammelproben. Exp:::rimentelle Stuclien konnten clagegen 
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wegen der herrschenclen Raumnot nur sehr beschrii.nkt in eigenen Labors durchgefi.ihrt 
werden. Dankbar nahmen wir dafi.ir die Gastfreundschaft auslii.ndischer Institute in 
Anspruch. 

Wie im Vo1jahr nahmen Fischbrutuntersuchungen den ersten Platz im Arbeits
programm ein. Der tiergeographische Aspekt, unter dem die Untersuchungen von 
W. NELLEN i.iber die Fischbrut des westlichen Indischen Ozeans standen, wurde weiter
verfolgt, inclem J. Au KHAN das von auslii.ndischen Schiffen vor West-Pakistan und im
Golf von Aden gesammelte ]Vlaterial bearbeitete. J. HARTMANN analysierte und beschrieb
das Vorkommen von Fischlarven und Jungfischen in den Neustonfangen der ,,l\!Ieteor"
Reisen 9 ( 1967) uncl 13 ( 1968). Die regionale Verbreitung der oberflachennahen Fisch
brut des subtropischen NO-Atlantik im Friihjahr uncl Sommer wird <lurch die Wasser
temperatur und <lurch die Distanz von der Kiiste bestimmt. Die okologische Sonder
stellung dcr durch hohen Gehalt an Feinplankton (meist Phytoplankton) und niedrige
Wassertemperaturen gekennzeichneten Auftriebsgebiete deutet sich in J. HARTMANNS
Verbreitungskarten an, die clamit eine Grundlage ,verclen fiir die von G. HEMPEL
uncl W. NELLEN im gleichen westafrikanischen Auftriebsgebiet clurchgefiihrten Arbeiten
(Januar 1970).

Im lVIittelpunkt von J. HARTMANNS Arbeit standen aber die Untersuchungen i.iber 
V ertikalwanderungen uncl Ernahrung der Fischlarven uncl ] ungfische des N euston. 
Er konnte zeigen, daB Fischlarven verschiedener Arten einige Zeit nach der Resorption 
des Dotters an die Oberflii.che wanclern, wo sie sich anfangs tags uncl nachts aufhalten. 
Sie linden clort anscheinencl ausreichencl Nahrung, obwohl clas Nahrungsangebot in 
dieser l\!Iikroschicht relativ schlecht zu sein scheint. Von einer gewissen GroBe an suchen 
die Tiere bei Tage etwas tiefere Wasserschichten auf und erschliel3en sich clamit einen 
weiteren Weidegrund (Abb. 22). Bei Nacht ist clas Artenspektrum im Neustal groBer 
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Abb. 22. Vertikalwanclerung uncl Fref3rhythmus von Scomberesox saurus (6-113 mm). 
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als bei Tage. Nebenjungtieren treten clann auch erwachsene Fische hier auf, insbesonclere 
Leuchtsarclinen, die - aus gri:il3eren Tiefen aufsteigend der abendlichen Vertikal
wanclerung verschieclener Formen marinen Planktons folgen. 

Die auffalligen tagesperiodischen Unterschiede in der Zusammensetzung des Neuston 
uncl damit die unterschiedlichen Ernahrungsbedingungen, die die Fischbrut an der 
Nieeresoberflache vorfindet, stellen clas Thema cler Dissertation von H. WEIKERT clar. 
Die Bearbeitung cler vVirbellosen im ,,Nieteor"-Niaterial ist sehr zeitraubencl. Hier 
wircl der :Niangel an Spezialisten fi.ir verschiedene, dominierende Tiergruppen besonders 
fi.ihlbar. Es ist unser Bestreben, hier Abhilfe zu schaffen, indem die Abteilungen Plankton 
und Fischereibiologie des Instituts fi.ir Nieereskunde Doktoranden und Assistenten dazu 
animieren, sich mit einzelnen Gruppen des Planktons systematisch zu befassen. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft hal sich clurch Bereitstcllung von Personalmitteln 
fi.ir mehrere Spezialisten dieses Problems angenommen. 

Die Fischbrutuntersuchungen in Nord- uncl Ostsee wurden 1969 intensiviert. For
schungsfahrten mi t F .F .S. ,,Anton Dohrn" und F .K. ,,Alkor" clienten cler Erfassung der 
Brut von Hering, Scholle, Kabeljau und anderen Nutzfischen in Nord- und Ostsee. 
Im Rahmen des Heringslarven-Programms des ICES wurde im Januar die Flamische 
Bucht und im September die norclwestliche Norclsee einschliel3lich des Seegebietes um 
die Orkney-Inseln systematisch untersucht. Dabei wurcle vor allem cler Nackt-Hai 
eingesetzt, cine Weitercntwicklung der Planktonri:ihre Hai. Das Gerat wurde auf mehreren 
Reisen mit den alteren Fanggeraten verglichen (W. NELLEN uncl G. HEMPEL, 1969). 
Wie im Vo1jahr waren in der nordwestlichcn Norclsee Heringslarven ausgesprochen 
selten. Die Untersuchungen i.iber die Vertikalverteilung cler Heringslarven wurclen 
fortgesetzt. 

W. NELLEN und G. HEMPEL trugen die Ergebnisse der Neustonfange 1967-69 aus
Nord- und Ostsee zusammen. Es ergab sich dabei ein von den Planktonfangen i.iber
raschend stark abweichencles Bild der relativen Haufigkeit der Eier und Larven einzelner 
Fischarten. Fi.ir junge :Niakrelen, Seequabben, Steinbutts und Seehasen stellt das Neu
stal - zumindest auf bestimmten Lebensstadien - offenbar den bevorzugten Lebei1S
raum clar, sie fehlen dann im Plankton fast vollstandig. Andere Arten, z. B. fast alle 
Plattfische, gehen nie an die Wasseroberflache oder finclen sich dort nur nachts. Bei 
den Ostseefangen stimmten die Neuston- und Planktonfange infolge dieser Verhaltens
unterschiecle zwischen den einzelnen Arten und Lebensstadien kaum i.iberein. Es zeigte 
sich damit, dal3 Neustonfange cine wichtige Erganzung zu den konventionellen Fisch
brutfangen mit Planktonnetzen bilden. Die Ergebnisse der Untersuchungen am Ichthyo
neuston cler Nord- und Ostsee befinden sich in den Berichten der Deutschen Wissen
schaftlichen Kommission fi.ir :Nieeresforschung im Druck. Als Kuriosum sei erwahnt, 
dal3 im September 1969 vor der schottischen Ki.iste zahlreiche Amphioxus-Larven 
im Neuston gefangen wurclen. 

Die im Februar 1969 ermittelte raumliche Verteilung cler Fischeier in cler si.icli:istlichen 
Nordsee uncl die Ergebnisse der Erfassung der Fischbrut in der mittleren uncl westlichen 
Ostsee Anfang Juni wire! gegenwartig kartiert. A. MDLLER entwickelte einen Plan 
zur routinemaBigen Uberwachung cler Nachwuchsproduktion cler Nutzfische in cler 
westlichcn Ostsee. Gegen Ende des Jahres begannen I. HESTHAGEN und 0. BoYSEN 
systematische Untersuchungen i.iber clas boclennahe Plankton der Kieler Bucht. Neben 
elem Neustal ist dies die zweite Grcnzschicht der Wassersaule, und auch hier kann es 
zu Ansammlungen von Fischbrut uncl cleren Nahrung kommen. 
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Fange mit der Forschungsbarkasse ,,Sagitta" in der Schlei lieferten trotz der Abwasser
belastung dieser Forde immer noch gewaltige .Mengen von Heringslarven. Die Larven 
halten sich oft unmittelbar an der vVasseroberflache. Der Einfluf3 des Windes auf die 
Verteilung von Fischlarven und anderen Planktonorganismen im Neuston wurde auf 
Querprofilen clurch Schlei uncl Eider stucliert. 

In sehr interessanten Versuchen beschaftigte sich W. KOHN.HOLD mit elem Einfluf3 
des auf elem Wasser treibenden Schwerols auf die Eier von Hering und Kabeljau. 
Schon 1968 hatte W. KOHNHOLD zeigen ki:innen, claf3 wasserlosliche Kohlenwasser
stoffe, die aus elem 01 ins Wasser i.ibergehen, entwecler unmittelbar geti:itet werclen 
oder Niif3bilclungen cler Embryonen hervorrufen. Dabei treten interessante Unterschiecle 
auf, je nachclem auf welchem Entwicklungsstaclium die Eier elem belasteten Wasser 
ausgeselzt werclen und welches 01 verwenclet wird. Da in Kiel die Labor- uncl Halte
rungsanlagen zur Zeit fi.ir clerartige Arbeiten nicht ausreichen, wurclen diese Versuche 
im Fri.ihjahr an cler Biologischen Station Fk,clevign, Norwegen, clurchgefi.ihrt. 

Hier konnte er an einem reichen Niaterial von Kabeljau- und Scholleneiern arbeiten 
und auch den Einfluf3 der Schaclstoffe auf die Schwimmaktivitat und Lebensclauer von 
Fischlarven stuclieren. Als Erganzung dienten clann Versuche an Kieler Heringslarven. 
Nun bemi.iht sich W. KOHNHOLD um die chromatographische Analyse der geli:isten 
Stoffe. Im Internationalen Rat fi.ir l\iieeresforschung wurclen auf cler Jahrestagung 1969 
die bislang vorliegenclen Ergebnisse dieser Arbeiten vorgetragen und diskutiert. So
wohl die Neustonuntersuchungen als auch die Arbeiten Uber Abwassereinfli.isse wurclen 
weitgehencl von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert. 

Im Zusammenhang mit der Olverschmutzung des Oberflachenwassers stanclen auch 
die Untersuchungen i.iber clas Vorkommen von Fischeiern in den obersten Zentimetern 
der Wassersaule, die auf zwei Reisen von FS ,,Anton Dohrn" in die Nordsee imJanuar 
uncl Februar 1969 fortgesetzt wurden. Im Neustonnetz, das die obersten 30 cm in zwei 
getrennten Horizonten befischt, fanden sich grof3e :Niengen von Schollen- uncl Kabeljau
Eiern, die sich aber i.iberraschenclerweise nicht unmittelbar an der Oberflache, sonclern 
in 15-30 cm Wassertiefe konzentrierten. T. PoMMERANZ analysiert gegenwartig die 
Fange auf mogliche Unterschiede in cler Alterszusammensetzung cler oberflachen
nahen und tieferen Proben. Er bemi.iht sich aul3erclem um die schwierige quantitative 
Erfassung des Effekts von Seegang und Licht auf die Uberlebensrate cler Fischeier. 
Er versucht, diese i:ikologisch wichtigen Faktoren im Experiment zu simulieren. Leider 
wissen wir aber bisher i.iber die an der N!eeresoberflache bei verschiedenen VVetter
bedingungen auftretenden mechanischen Krafte uncl Lichtverhaltnisse bisher nicht 
sehr vie!. 

Die Nahrungsstuclien schlief3en alle Lebensstadien cler Fische ein, clas Haupt
gewieht liegt aber auf cler U ntersuchung von Larven uncl J ungfischen. JVIit der Ernahrung 
der Heringslarven befaGte sich D. SCHNACK. Nachdem er die Nahrungszusammen
setzung von Heringslarven der nordwestlichen Nordsee und die Beziehungen zur Vertikal
verteilung der Larven uncl zum Tagesgang erfaf3te, fohrte er jetzt cine detaillierte 
Studie i.iber die Ernahrung der Heringslarven in der Kieler Bucht uncl in der Schlei 
durch. Dabei kombinierte er Larvenfange mit Analysen des im gleichen Tiefenhorizont 
lebenden Feinplanktons. Damit soll geklart werclen, ob die Heringslarven ihr Futter 
lediglich nach der Partikelgri:if3e selektieren, oder ob ein komplizierterer Auswahl
meehanismus vorliegt. 
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Die vergleichenden Studien iiber die Ernahrung der fri.ihen Bodenstaclien von Schollen, 
Flundern, Klieschen und Steinbutt aus den Ki.istengewassern der Nord- und Ostsee 
wurden durch Fangserien fortgesetzt, die den Tagesgang der Nahrungsaufnahme von 

Jungschollen in einem nordfriesischen Priel erfassen sollten (A. l'v1DLLER). 

In einer Ende 1967 begonnenen Arbeit untersuchte W. ARNTZ die Bedeutung der 
Bodennahrung ft1r Schollen und Dorsche der verschiedenen Regionen der Kieler Bucht. 
Eine sorgfaltige quantitative uncl qualitative Aufnahme cler Boclenfauna zeigte clurch 
Vergleich mit einer alteren Arbeit von G. KOHLMORGEN-Hn,LE zwar gewisse langfristige 
Veranclerungen in cler Boclenbesiecllung, wichtige Boclentiere pflanzen sich offenbar 
nicht jecles Jahr erfolgreich fort. Starker sincl jecloch die jahreszeitlichen Schwankungen 
in cler Biomasse der einzclnen Arten. Au!3erclem analysierte W. ARNTZ den Magen
inhalt zahlreicher Fische, die er in den verschieclenen Regionen fing. So kann er jetzt 
die relative Becleutung der einzelnen Bodentierarten fi.ir die Ernahrung der Nutz
fische herausarbeiten. Dabei ergibt sich, cla!3 die Fische je nach elem Reichtum des 
Nahrungsangebotes mehr oder weniger selektiv fressen. Die von den Fischen genutzte 
Biomasse ist im Vergleich zur Gesamtmasse des Benthos klein. 

In einer separaten Arbeit beschrieben W. VVEBER uncl W. ARNTZ einen giinstigen 
Einflu!3, den die Trawlfischerei auf clas Nahrungsangebot fi.ir Boclenfische haben kann. 
Sic zeigten, cla!3 die den Dorschen oft in IVIengen als Futter dienenclen vVeichkorper cler 
hartschaligen und gro!3en Islanclmuschel ( CJ1Jrina islandica) den Fischen nur daclurch 
zuganglich gemacht werclen, claf3 in cler intens;v befischten westlichen Ostsee die l'viu
scheln von den Scherbrettern aus elem Boden herausgepfli.igt und zum Tei! zerschlagen 
'.Verden. Dies mag ein Grund clafi.ir sein, da!3 sich anscheinend immer wiecler Dorsche 
auf den Fangplatzen versammcln. 

Die F o r t p f l a n z ungsle is tung cler Fische wurcle von mehreren l\!Iitarbeitern 
eingehend untersucht, sic kniipfen an altere Arbeiten von R. KANDLER uncl seinen 
Schi.ilern uncl von G. HEMPEL an. 

J. EHLEBRACHT setzte seine Untersuchungen i.iber die chemischen Veranclerungen
im reifenclen Ovar des Herings fort, und G. PuTTLER begann mit einer Analyse des 
Einflusses des Ernahrungszustandes cler Laichfische auf chemische Zusammensetzung, 
Kaloriengehalt uncl Gri:i!3envariation cler Eier. Hier soil nur auf die Untersuchung von 
S. ScHOPKA naher eingegangen werclen, die sich mit elem Laichpotential von Hering,
Kabeljau und Seehase befa!3t. Sie zielt clarauf, den Einflu!3 zu erhellen, den fischerei
bedingte Veranclerungen im Altersauf bau cler Fischbestancle auf cleren Fortpflanzungs
kapazitat haben. S. ScnoPKA kombinierte clazu Bestimmungen cler Eizahl im reifenden
Ovar mit Trockengewichtsclaten reifer Eier von vergleichbaren Laichfischen. Ihm
stand Heringsmaterial von Fri.ihjahrs- uncl Sommerlaichern von Island, von norwegi
schen Friihjahrslaichern, von Sommer- uncl Herbstlaichern cler Norclsee uncl Fri.ihjahrs
und Herbstheringen cler Ostsee zur Verfi.igung. Dieses gro!3e Vergleichsmaterial erganzte
er clurch altere Originahverte, die G. HEMPEL undJ. H. S. BLAXTER (1967) von anderen
Populationen gesammelt hatten.

Innerhalb cler Rassen fand S. ScHOPKA eine !dare Beziehung cler Eizahl zur Ki:irper
gro!3e. Ihr ist eine unmittelbare Abhangigkeit vom Alter, nicht aber von der Anzahl 
cler vorhergegangenen Laichperioclen i.iberlagert, cl. h. bei Fischen gleicher Gro!3e 
haben die alteren (langsamer gewachsenen) eine hohere Eizahl, gleichgi.iltig, ob es sich 
hierbei um Erst- oder Mehrfachlaicher handelt. Kleine, junge Heringe haben au!3erclem 
etwas kleinere Eier. Wenn junge Heringe bezogen auf ihr Gewicht - weniger frucht-
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bar sincl als grol3e Heringe, clann ist es fi.ir clas Fortpflanzungspotential des Bestancles 
nicht mehr gleichgiiltig, ob cler Bestancl bei gleicher Biomasse sich aus Fischen aller 
Altersgruppen oder nur aus jungen Tieren zusammensetzt. Die Uberlebensrate cliirfte 
aul3erclem von cler geringeren Eigrol3e cler jungen Heringe beeintrachtigt werclen. 
Ein stark befischter uncl clamit ve1jiingter Bestancl steht in seiner Eiprocluktion hinter 
einem weniger befischten Bestancl, in elem altere Fische vorherrschen, zuriick. Inwieweit 
sich eine solche fischereibeclingte Recluktion des Fortpflanzungspotentials auf die Nach
wuchsziffer auswirkt, bleibt offen, solange wir nicht mehr iiber clas Uberleben cler 
Heringsbrut in See wissen. So stehen die Fruchtbarkeitsuntersuchungen in Zusammen
hang mit den Fischbrutstuclien von D. SCHNACK. 

Die einzelnen Heringsrassen unterscheiclen sich in Eizahl uncl Eigrol3e z. T. sehr 
erheblich. Ein 30 cm !anger islanclischer Sommerlaicher procluziert ca. 200000 Eier, 
ein gleichgrol3er FrUhjahrslaicher nur ca. 35 000 Eier. 

Fiir die verschieclenen Populationen cler Norclsee-Heringe sincl grol3e Unterschiecle 
in cler Eigrol3e beschrieben warden, S. ScHOPKA fancl clagegen in cler Ostsee, clal3 die 
FrUhjahrs- uncl Herbstlaicher zwar in cler Eizahl stark differiere, nicht aber in der Eigrol3e. 

Die Eiprocluktion stellt fi.ir die Fische eine hohe energetische Belastung dar. Sie 
wachst beim Hering schneller als das Korpergewicht, cler Gonaclenanteil am Gesamt
gewicht steigt. Diese Tatsache mul3 einen hemmenden Einflul3 auf clas Wachstum 
haben uncl mag eine cler U rsachen clafi.ir sein, dal3 Heringe nach Eintritt der Geschlechts
reife nur noch langsam wachsen. Nur die Norwegerheringe, die eine niedrige Eizahl 
haben uncl spat geschlechtsreif werclen, wachsen auch als geschlechtsreife Fische noch 
kraftig. 

Beim Seehasen und Kabeljau fehlt die unproportional starke Zunahme cler Fort
pflanzungsbelastung. Rassenunterschiede sind aber auch beim Kabeljau stark aus
gepragt. Kabeljau aus der Ostsee procluzieren cloppelt soviel Eier wie gleich Iange 
Fische aus cler Norclsee uncl vor Island. 

Im Rahmen des Schwerpunktprogrammes ,,Litoralforschung" wurclen die 1968 
begonnenen Untersuchungen Uber Atmung und Entwicklung von Heringseiern unter 
vermindertem Sauerstoffangebot fortgesetzt. IGinstlich befruchtete Eier des Ostsee
herings wurclen auf Glasplatten in gasclichte Aquarien eingehangt, in denen unter
schieclliche Sauerstoffspannungen herrschten. Auf Grund taglicher :tvlessungen des 
Sauerstoffverbrauchs cler Eier mit einer :tvlikro-Sauerstoffsoncle lal3t sich aussagen, 
clal3 unterhalb eines Sauerstoffgehalts von 20% cler Sattigung der Verbrauch erheblich 
abfiel. Eier, die unter diesen Bedingungen bebrUtet wurden, waren so stark geschadigt, 
dal3 sie nach 14 Tagen abstarben. Zur weiteren Analyse der Eientwicklung in den genann
ten Versuchen wurcle die Abnahme des Dottergewichts der Embryonen im Laufe der 
ErbrUtung ermittelt. Bei Sauerstoffzehrung Uber elem Boden als Falge von Abwasser
belastung und bei Absinken von ausgeflockten Abwasserbestandteilen konnen sich 
diese fi.ir die am Boden haftenden Heringseier ungUnstigen Milieubedingungen durchaus 
einstellen (H. NAEVE). 

Die Arbeiten iiber H y clrochemie  u n d  Fischerei  in Eider und Untertrave konn
ten clurch regelmal3ige Fahrten mit F.K. ,,Hermann Wattenberg" und F.B. ,,Sagitta" 
zu Ende gefi.ihrt werden. 

U. GROSCH und G. LINK bearbeiten jetzt das umfangreiche Beobachtungsmaterial,
das u. a. Aufschlul3 Uber die Einfliisse der Abwasserbelastung auf die Fischfauna, ihre 
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Brut und ihre N�ihrtiere geben soil. Diese Untersuchungen bilclen die Fortsetzung 
fri.iherer Abwasserbiologischer Arbeiten von R. KANDLER, clessen Trave-Untersuchungen 
ebenso wie die Ergebnisse cler Uberwachung des Neustaclter Binnenwassers clurch 
vV. NELLEN im DFG-Symposium Uber Abwasser in Ki.istennahe vorgelegt wurclen. 
vV. NELLEN analysiert jetzt in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Marine Mikro .. 
biologic uncl Planktologie clas Beobachtungsmaterial aus fri.iheren ] ahren zur Hyclro
chemie cler Schlei. 

Im Sommer begannen wir mit den Arbeiten zur expcrimentel len Halterung 
von Fischen in  Unterwasserhifigen. In Zusammenarbeit mit elem Institut for Hydro
biologie uncl Fischereiwissenschaft cler Universitat Hamburg uncl mit elem Institut fi.ir 
Fangtechnik cler Bunclesforschungsanstalt for Fischerei ,.vurclen Schwimmkafige kon
struiert, die jetzt zur Beschickung mit i\!Ieerforellcn uncl Lachsen bereitstehen. 
vV. KREYTENBERG untersuchte einen for die Aufstellung von Unterwassergehegen geeig
neten Platz vor Strande, wo in 12 m Tiefe Jungflunclern uncl Schollen auf Sand leben. 
Er entwickelte ein flexibles System von Netzgehegen, clas von Schwimmtauchern bedient 
werclen sollte. Den Tod vV. KREYTENBERGS am Unterwasserlabor Helgolancl brachte 
diese Arbeiten zum Erliegen. Aquarienexperimente i.iber die Wachstumsleistung von 
Bachforellen in Si.if3- und Seewasser wurden von Vv. NELLEN begonnen. Aus l\!Iangel 
an geeignetem Raum ki:innen diese Versuche vorerst nur in kleinem Rahmen clurch
gefi.ihrt werden. 

Ein kurzer Besuch in Japan uncl clas Syposium i.iber die Zucht von i\!Ieerestieren, 
Helgoland, September 1969, gaben G. HEMPEL die Mi:iglichkeit, cine Ubersicht i.iber 
die in- uncl auslanclischen Bemi.ihungen zur Zucht mariner Nutztiere zu erarbeiten. 

Kieler und Hamburger Fischereibiologen unternahmen im :tvlarz gemeinsam cine 
grof3e Exkursion nach Skanclinavien. Wir besuchten Forschungsstatten und i\!Iuseen 
in Oslo, Bergen, Trondheim, Uppsala uncl Drottningholm (Stockholm). Auf Ausfahrten 
mit norwegischen Forschungsschiffen sahen wir die Heringsfischerei vor i\ifore uncl den 
Kabeljaufang im Vestfjorcl. - Eine gri:if3ere Anzahl von Stuclenten batten im Laufe 
clesjahres Gelegenheit, anForschungsfahrtenmit F.F.S. ,,AntonDohrn'' unclF.K. ,,Alkor" 
teilzunehmen uncl Erfahrungen in meeresbiologischer Arbeit auf See zu sammeln. 
Versuchsweise wurcle ferner ein Inclustriepraktikum for Stuclenten cler Fischerei
biologie eingefi.ihrt. 

IX. Marine Planktologie (]. KREY)

1. Die Entwicklung uncl Erprobung neuer Methoclen

Um elem Ziel, cine kontinuierliche Bestanclsaufnahme des Planktons vom fahrenclen
Schiff aus zu ermi:iglichen, naher zu kommen, wurclen Vorversuche mit einem kleinen 
Schleppki:irper ausgefi.ihrt, von elem clas vVasser mit Hilfe einer Vakuumpumpe an 
Borel gesaugt wircl. Es kann clann anschlief3encl entwedcr durch cine Siebkolonne for die 
Gri:if3entrennung cler Planktonorganismen geleitet oder zur Untersuchung cler parti
kularen Substanz filtriert werclen. Ferner ,vurcle an der Verbesserung cler Eiweif3-
bestimmungsmethode gearbeitet. Im Hinblick auf die Verwendbarkeit for mikro
analytische und auch spaterhin automatisierbare i\!Ief3verfahren wurden die fluoreszenz
mikroskopischen Eigenschaften von lebenden und toten Phytoplanktonzellen unter
sucht (].LENZ,]. DERENBACH). 

In den letzten ] ahren hat es sich als immer notwencliger erwiesen, am lebenden 
Plankton quantitative Umsatzuntersuchungen durchzufohren. Durch eine ji.ingst in 
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Schweden durchgefiihrte Entwicklung eines Niikrokalorimeters, das uns als Leihgabe 
<lurch die Deutsche Forschungsgemeinschaft zur Verfiigung gestellt wurde, wurden wir 
in die Lage versetzt, Stoffwechselfragen am Plankton von der kalorischen Seite her 
anzugehen. Nach Uberwindung ciniger Anfangsschwierigkeiten verspricht clieses 
Geriit auf3erorclcntlich wertvolle Informationen zu den Respirationsvorgiingen 1m 
Phytoplankton, Zooplankton wie auch bei Bakterien zu liefern (J. KREY). 

2. Untersuchungen zur kurzfristigen Variabilitiit der Planktonbesiecllung

Auf einer Reihe von Dauerstationen in der Ostsee uncl im Europaischen Nordmeer
wurden die kurzfristigen Bestandsiinderungen des Phyto- uncl Zooplankton eingehencl 
untersucht. Die Verfolgung clieser Fragen ist geracle im Hinblick auf die auf3erorclentlich 
starken Veriinclerungen im Planktonbestancl in der Beltsce, aber auch im Europaischen 
Norclmeer von i.iberragencler Becleutung, besonclers ftir die Bewertung von Einzel
proben (R. BOJE, \1. SARMA). 

In Zusammenarbeit mit cler Abteilung Chemie wurcle auf einer Dauerstation uncl 
einer Tagesausfahrt die Fri.ihjahrsbli.ite in cler Kieler Bucht untersucht. Es wurclen auf3er 
cler Primiirprocluktion in parallelen Proben die Zunahme cler Zellzahlen, cler Niihr
stoffverbrauch uncl die Veriinclerung der Konzentration an partikuliirem Stickstoff 
und an partikuliirem uncl gelostem Kohlenstoff gemessen. Hierbei fanden das in-situ
Verfahren und ein Konstantlicht-Inkubator Anwenclung. Die Bestimmung von Raten 
fiir die erfaf3ten Grof3en soil es ermoglichen, eine Bilanz des produktionsbiologischen 
Geschehens aufzustellen. 

Dari.iber hinaus interessierte eine Analyse cler Rolle cler clominanten Arten. Da bei 
Untersuchungen clieser Art meist nur integrierende Niethoden wie die Chlorophyll
bestimmung und die Ermittlung cler Primiirproduktion mit cler 14C-Technik angewenclet 
werclen, mi.if3te eine Bestimmung cler Teilungsraten cler haufigen Arten des Phyto
planktons zu einem be3seren Verstiindnis der Ereignisse in einer Fri.ihjahrsbltite fiihren. 
Es sollte auf diese vVeise auch ein Beitrag zu dem Problem der Artensukzession moglich 
sein, clas zu den grof3en ungekliirten Fragen cler Planktonforschung gehort. 

Die Ergebnisse der bisherigen Auswertung zeigen cleutlich, clal3 man mit elem ange
wencleten Verfahren nur bei einer geni.igend hohen Primarproduktion - wie sie zur 
Zeit cler Frlihjahrsbli.ite in cler Kieler Bucht vorliegt - zu signifikanten Resultaten 
gelangt. Das liegt clarin begri.indet, dal3 die Empfindlichkeit cler 14C-Technik von clcr 
cler ancleren Niethoclen nicht erreicht ,vird. Es wurcle claher der Entschlul3 gefal3t, 
die Untersuchungen wiihrencl des ersten Abschnittes der Rol3breiten-Expeclition 1970 
fortzusetzen, cla unter den Bedingungen eines Auftriebsgebietes mit einer erhohten 
Urproduktion gerechnet werclen kann. 

Die Auswertung des Beobachtungsmaterials ist nicht abgeschlossen. Regressions
analysen ergaben, claf3 sich zwar zwischen elem Gehalt an Chlorophyll a uncl parti
kuliirem, organisch gebunclenem Stickstoff wiihrencl cler Frlihjahrsbltite eine signifikante 
Beziehung ergibt, nicht aber zwischen cler Menge an Chlorophyll a uncl an partiku
kuliirem, organisch gebunclenem Kohlenstoff. In den meisten Proben zeigte sich parallel 
zur Primiirprocluktion eine Zunahme cler Konzentration an geli:istem organischen 
Kohlenstoff, die sicherlich auf Exkretionsvorgiinge beim Phytoplankton zuri.ickzufiihren 
ist. Die in-situ-Wachstumsraten von Skeletonema costatwn uncl einigen Coscinodiscus- uncl 
Nitzschia-Arten sine\ ausgewertet worclen uncl haben zum Tei! erfolgversprechencle 
Resultate erzielt (R. BoJE). 
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3. Urprodukt ion  und Plankton bcstand

Auf zwci Fahrtcn dcr ,,Anton Dohrn" wurdcn die jahrcszcitlichcn Untcrschicdc
dcr Primarprocluktion uncl ihrc Abhangigkcit von den vcrschicdcncn Umweltbedin
gungcn in dcr Ostscc untcrsucht. Die mit dcr 14C in-situ- und Inkubator-l\!Icthode 
gcmcsscnc Primarproduktion wurdc cincrscits in Bczichung gcsctzt zu den jahrcszeit
lichen Schwankungen dcr insgesamt vorhandcncn partikularcn Substanz und andcrcr
scits zu dcncn dcr Nahrsalzgehaltc, um cincn Oberblick iibcr den Kreislauf dcr orga
nischen Substanz in der Ostscc zu erhaltcn. 

U ntcr Beri.icksichtigung des gcsamtcn Ange bots an Sonncncncrgic und des von dcr 
J ahreszcit abhangigcn physiologischcn Zustands dcr Phytoplanktonalgcn wurde die 
Encrgicfixicrungslcistung durch den Prozcl3 dcr Primarproduktion fi.ir die vcrschicdenen 
Orte und Jahreszciten bcrcchnct. Die Primarproduktion wcist in dcr wcstlichcn Ostscc 
cin ausgcpragtcs l\!Iaximum wahrcnd dcr Fri.ihjahrsbli.itc auf. Ein zwcitcs klcincrcs 
:Maximum folgt im Herbst. Die Vcrtikalvcrtcilung dcr Mcl3wcrtc zcigt, dal3 die Tiefen
lage der Produktionsschicht im Winter und Fri.ihjahr von dcr Eindringticfc des Lichts 
bcstimmt wird. Im Sommer und zu Hcrbstbcginn hangt sic dagcgcn von der Wasscr
schichtung infolgc clcr Thcrmoklinc ab. 

In clcr Abbildung 23 wcrclen Bcispielc for die vcrschicdcncn Typen der Vertikal
vcrtcilung der Primarprocluktion in dcr Kieler Bucht fi.ir jcweils 4 ausgcwahltc Monatc 
gcgcbcn. Dabci wire! insbcsondcrc ein Vergleich angcstrcbt zwischcn cler in-situ
Methocle, die die bcsten Wertc fi.ir die cigcntlichc Urproduktion im :tviccr crgibt, und 
cler Inkubator-Methodc, die in hcrvorragencler Weise gccignct ist, um die Assimilations
potenz des Phytoplanktons zu bestimmcn. 

In Abbildung 24 wcrdcn weitere Beispiclc gegebcn. Es ist offcnsichtlich, dal3 ein 
vcrhaltnismal3ig grol3cr Teil des gcmcsscncn Chlorophylls als ruhendes oder totes 
Chlorophyll vorhanclcn ist. In Abbildung 24 c, cl wire! die 14C-Assimilation mit dcr 
daraus clirckt oder indirckt resultierenclcn Protcinmcngc fi.ir wicclcrum zwei verschicclcne 
Jahrcszeiten dargcstcllt. Hier lal3t sich die Sckunclarbildung von Protein in bcsondcrs 
cleutlichcm :tviaBe erschcn. Ebcnso wurden die Chemosynthesc uncl die 14C-Assimilation 
cincr Untcrsuchung untcrzogen und charaktcristischc Untcrschicdc zwischcn den Fri.ih
jahrs- uncl Hcrbstwcrtcn festgestcllt (V. SARMA). 

Physiologische Studicn: 

In Gcbictcn mit starkcn jahrcszcitlichen Schwankungen von Sonncncncrgicangcbot 
und Wasscrtempcratur spielen der physiologischc Zustand und die Anpassung des 
Phytoplanktons cine grol3e Rolle bci dcr Bcstimmung der Primarproduktionsleistung. 
Einc Reihe von Expcrimcntcn Uber Lichtanpassung und Lichtsattigung zcigtc cine 
dcutlichc jahrcszcitlichc Schwankung, die in dircktcr Bczichung zum Sonnenenergie
angebot und zur Sonncnschcindaucr stcht. Die bestc Anpassung lag im Sommer bci 
hochstcm Lichtangebot vor und die niedrigstc im Winter bcim geringstcn Angcbot. 
Die Tcmpcraturanpassungskurve wcist cin ahnlichcs Profil auf. 

Als Rcsultat crgibt sich, dal3 trotz dcr hohcn Jahrcsschwankungcn dcr Wasser
tcmpcratur uncl des Sonncncnergieangebotes dcr photosynthctischc Apparat die ganzc 
Zeit auf dcr optimalcn Lcistungsstufc blcibt. Der gcsamtphotosynthetischc Prozel3 
wird von zwci Faktoren bcstimmt: bci klcinercm Lichtangebot von dcr Lichtmcnge 
und bei grol3crem von der Enzymaktivitat, die von der Tempcratur abhangig ist 
(V. SARMA). 
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Abb. 23. Verschieclene Typen cler Vcrtikalverteilung cler Primarprocluktion in cler Kieler Bucht fi.ir 
ausgewahlte Monate (in-situ- uncl Inkubatormethocle). Ordinate: Tiefe in m; Abszisse: 14C- Assi
milation in g/mah./ 
a) Niiirz, typisches Profil der Frcihlingsbliitc: hohe Procluktionsraten in den Oberflachenschichten, 

Kompensationstiefe bestimmt durch die Lichteinclringung. 
b) Juli, typisches Sommerprofil: i11-sil11-Procluktion nur bis zur Thermokline. 
c) Oktober, typischcs Herbstprofil: i11-sil11-Procluktion nur bis zur Thermokline uncl unter dieser

nur sehr geringer Bestancl an lebenclcn Organismen.
cl) Dezember, typisches VVintcrprofil: mit geringster i11-sil11-Procluktion wegen des kleincn Licht

angebotes und konstantem Bestand an lebencler Substanz, hervorgerufen clurch gut clurchmischten 
l'Vasscrkiirper.
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Abb. 24. Die Beziehung zwischen UC-Assimilation uncl Chlorophyll a im 
a) Frcihling mit gut ausgepragtem Verhaltnis zwischen beiclen Faktoren uncl

. . . Chlorophyll a 
b) Sommer m,t hohem Quot,enten Q = UC-Assimilation

Die Beziehung zwischen 14C-Assimilation uncl Proteinmenge im 
c) Frcihling mit gut ausgepragtem Verhaltnis zwischen beiclen Faktoren, hervorgerufen clurch die

Fri.ihlingsbli.ite uncl
cl) \•Vinter mit schlechter Beziehung zwischen C14-Assirnilation uncl Protein, hervorgerufen clurch

zu hohe Proteingehalte aus Detritus uncl Heterotrophen.
Die Beziehung zwischen UC-Assimilation uncl Chemosynthese mit gutem Verhaltnis wahrencl cler

.. . . Chemosynthese 
Bluteze1t uncl hohem Quot,enten Q = HC-Assimilation in cler Nachbliltezeit. 

e) Fruhling (hauptsachlich Diatomeen) uncl
f )  Herbst (hauptsachlich Dinoflagellaten) 
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4. Die  Erfassung cl er okologischen Grunclp arameter i n  der Kieler B u c h t
iib er e i n e n  langen  Zei traum

Wegen cler auf3erorclentlichen Variabilitat uncl Heterogenitat der okologischen Gruncl
parameter wurcle es im Laufe der Jahre immer dringlicher, cliese in moglichst breitem 
Umfang zu verfolgen. In der Abbildung 25 sind einige clieser Grunclparameter wieder
gegeben mit l\!Iittelwerten fiir die Jahre 1957-1969. Diese Jahresmittelwerte fiir die 
gesamte Wassersaule beziehen sich auf den Salzgehalt, den Gesamtphosphor uncl den 
Eiweif3gehalt. Es ist z. B. cine auffallige Parallelitat in der Entwieklung im Laufe dieser 
13 J ahre festzustellen. Dabei zeichnet sich das Jahr 1963 clurch einen besonders ho hen 
Salzgehalt sowie durch besonders hohe Gesamtphosphor- uncl Eiweif3werte aus. Von 
nicht minclercm Interesse als die Unterschiede der Jahresmittel ist cler Verlauf der 
gena mten Werte im Gang eines Jahres. Dieser wire! fiir den Salzgehalt, den Gesamt
phosphor, clas Eiweif3 uncl auch fiir das Chlorophyll in cler Abbilclung 26 aus elem 
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Abb. 25. Jahresmittelwertc fi.ir die ganze \1Vassersaule: Salzgchalt, Gesamtphosphor und EiweiB 
fur die Station Boknis Eck von 1957-1969. 

Abb. 26. l'vionatsmittelwerte fiir die ganze \1Vasscrsaule: Salzgehalt, Gcsamtphosphor, Chlorophyll um! 
Eiweifl fi.ir die Station Boknis Eck von 1957-1969. 

Material cler 13jahrigen Untersuchungen clargestellt. Wahrencl cler Salzgehaltsmittel
wert for die gesamte Wassersaule clas bekannte l\!Iinimum im l\!Iai uncl den starken 
Anstieg von J uni bis Juli anzeigt, fallt am Gesamiphosphorgehalt cler auf3erorclentlich 
hohe Gipfel im Oktober auf. Da cler Phosphor als katalysierendes Element for die 
Entwicklung des Planktons anzusehen ist, muf3 man cler Frage des besonclers hohen 
Gipfels im Oktober hervorragencle Aufmerksamkeit widmen. Verschieclene anclere 
Untersuchungen weisen clarauf hin, claf3 diese starke Erhohung im Spatherbst grof3ten
teils auf die Einfiihrung von Detritus-Material aus elem Kattegat bzw. elem Grof3en 
Belt entlang des Rinnensystems cler Kieler Bucht bis in die Eckernforcler Bucht zu 
erklaren ist. Wahrencl cler Chlorophyll-l\!Iittelwertsgehalt im Ivfarz-April sein bekanntes 
Maximum erreicht, fallt fiir clas langjahrige Mittel die nur sehr Bache Zunahme wahrencl 
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des Herbstes auf. Diese ist jedoch relativ leicht dadurch zu erklaren, daf3 <las herbstliche 
l\!Iaximum von Jahr zu Jahr in starker Abhangigkeit von den meteorologischen Ver
haltnisscn schwankt und in cliescr l\!Iittelwertsclarstellung unterdriickt wird. Dicses 
herbstlichc JVIaximum kann sich von August bis zum spa.ten November mit z. T. sehr 
hohen Werten einstellen. Anders verhalt es sich jecloch mit den l\!Iittelwerten for den 
Gehalt an partikularem Eiwcif3. Dieses zeigt in der Mittelwertdarstellung <las auf die 
Phytoplanktonbhite zuriickzufohrencle Friihjahrs-Maximum im Marz und ein sehr 
betrachtliches, langanhaltencles l\!Iaximum von August bis einschlief31ich Oktober auf. 
Die relativ hohen herbstlichen Eiweif3werte in diesem Gebiet diirften nicht nur 
autochthonen Ursprungs sein, sonclern auch ihre Wurzeln in der Zufuhr von Detritus
Material aus elem Kattegat und elem Grof3en Belt haben wie beim Gesamtphosphor 
(]. KREY). 

5. Zusammenstel lung eines A tl asses iiber d ie  chemische  Biologie  des
I n dischen Ozeans (IIOE-A tlas; T e i!: Chemische B i o l o gie)

Dieser Atlasteil erfaf3t die quantitative Verteilung des Phytoplanktonbestancles und
seiner biologischen Aktivitat anhancl von Chlorop'.i.yllgehcilt uncl 14C-Assimilatio:1sraten 
sowie der l\!Ienge der partikular gebundenen organischen Substanzen im Indischen 
Ozean. 

Bei der Bearbeitung des II OE-Materials zeigte sich, claf3 die Ausbeute an produktions
biologisch relevanten Werten im Verhaltnis zu physikal:schen und chemischen Daten 
weit geringer ausgefallen war. Es empfahl sich deshalb, von vornherein auch andere 
als IIOE-Ergebnisse zu beriicksichtigen. 

1969 wurden vor allem integriercnde Berechnungen for die verschiedenen Parameter 
clurchgefiihrt, uncl zwar for die Wassersaulen 0-50 m, 0- 100 m uncl 0 -200 m zur 
Feststellung 

a) der gesamten organischen Substanz/m2 und
b) cler jeweiligen Mittelwerte/m3 •

Daneben wurclen die jeweils aktuellen Werte der Horizonte Om, 25 m, 50 m, 100 m, 
200 m zum Teil clurch Interpolation bzw. Umrechnung auf gleiche Maf3einheiten ge
bracht und for die Erstellung von Karten in Listen erfaf3t. 

Aufgrund russ'.scher, alterer deutscher und internationaler Veroffentlichungen wurde 
ein Uberblick (Ka1'ten und Text) Uber Bestand uncl Okologie des Planktons der ant
arktisch-subantarktischen Gewasser des Indik abgeschlossen (B. BABENERD). 

X. Marine l\!Iikrobiologie (G. RHEINHEIMER)

Die taxonomischen und okologischcn Untersuchungen an sternbilclenden Bakterien 
aus der westlichen Ostsee wurden 1969 fortgesetzt (R. JESKE-AHRENS). Ahnliche Stamme 
konnten aus elem Elbe-Astuar bei Cuxhaven gewonnen werden. Sie stehen den in cler 
Kieler Bucht sehr haufigen Arten Agrobacterium stellulatum und A. ferrugineum nahe, 
weichen aber <lurch die fehlencle Begeif3elung ab. Bei mehreren Formen gelang der 
Nachweis von Fimbrien, die zumindest in 2 Typen auftreten. In Zusammenarbeit mit 
G. MoLL (Hygiene-Institut der Universitat Kiel) wurde der Feinbau der peritrichen
Fimbrien elektronenoptisch untersucht. Diese wichen nach Grof3e uncl Gestalt von
alien bisher bekannten Typen ab. Es hanclelt sich um Rohren von 400-600 A Breite,
mit trichterformig erweiterter Basis, die aus einer einzclnen Fibrille spiralformig auf
gebaut sine\ (Abb. 27).
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Abb. 27. Brackwasserbakterium (Stamm C 8) aus cler Elbemi.inclung bei Cuxhavcn mit einem neuen 
Fimbrientyp. Elcktroncnmikroskopische Darstellung. Vcrgr. ca. 60000 x. (Aufnahme Dr. MOLL) 
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Weitere Untersuchungen wurden der :tvlorphologie, dem Entwicklungsgang und dem 
Stoffwechsel eines neuen knospenden Bakteriums gewidmet (R. JESKE-AHRENS). 

Die Arbeiten iiber die Salzanspriiche von Ostseebaktericn fandcn ebenfalls ihren 
Fortgang (L.A. :tv!EYER, G. RHEINHEIMER). ·weiter wurde das Vorkommen von extrem 
salztoleranten Bakterien in Sandstrandcn und Sandbanken untersucht ( G. RHEIN HEIMER). 
Es zeigte sich, daG der Anteil dies er Bakterien an der Iviikroflora in der warmen J ahres
zeit kraftig zunimmt, da sie den cxtremen Standortsbedingungen <lurch Sonneneinstrah
lung, Austrocknung uncl starke Salzgehaltsschwankungen am besten entsprechen. :tviit 
der taxonomischen Untersuchung cler isolierten Stamme ,vurde begonnen. 

Die Arbeiten iiber den EinfluG der Abwasserbelastung auf die Bakterien- und Pilz
flora der Kieler Bucht uncl ihrer Forden konnten in verstarktem Umfang fortgesetzt 
werclen. Dabei wurclen neben den bakteriologischen und mykologischen U ntersuchungen 
von Wasser und Sedimenten erganzende Laborexperimente ausgefi.ihrt, um die Uber
lcbensdaucr von Abwasserbakterien bei verschiedenen Salzgehalten und Temperaturen 
aufzuklaren. Das umfangreiche Material der zahlreichen in den J ahren 1965 bis 1968 
ausgefi.ihrten Profilfahrten in die Schlei wurde ausgewcrtet und fi.ir die Veroffentlichung 
vorbereitet, die fi.ir 1970 vorgesehen ist (G. RHEINHEIMER). 

Bei verschiedenen Wetterlagen erfolgten mikrobiologische Untersuchungen im Bereich 
cler Abwassereinleitung der Stadt Kiel bei Bi.ilk (H. HoPPE, F. SADJEDI). Dabei standen 
Beobachtungen i.iber die A.nderung der Mikroflora beim Eintritt von Abwasser in die 
Ostsee im Vordergrund. Es zeigte sich, daG die Umstellung auf halophilc Brackwasser
und Meeres bakterien im Sommer schneller als im Winter erfolgt aber in all en J ahres
zeiten in Abhangigkeit von der jeweiligen Vermischungsintensitat Unterschiede auf
weist. Im allgemeinen geht der Anteil der Abwassermikroben in einer Entfernung von 
2 bis 3 km von der Einleitungsoffnung stark zuri.ick. Die groGte Abnahme weist dabei 
die Zahl der Coliformen auf. 

Es wurde weiter an der Uberpri.ifung der :tviethoden zur Bestimmung der Zahl der 
coliformen Bakterien in Brack- und :tvieerwasser uncl zur Identifizierung von Escherichia 
coli gearbeitet sowie i.iber das Verhaltcn von verschiedenen Stammen von E. coli und 
Coliformen in Ostseewasser unterschiedlicher Salinitat und Temperatur (F. SADJEDI). 

Die in den vergangenen Jahren begonnenen mykologischen Arbeiten wurden fort
gefi.ihrt (J. SCHNEIDER). Dabei standen physiologische Untersuchungen, vor allem an 
verschiedenen Thraustochytrium-Arten (Saprolegniales), aus der westlichen Ostsee im 
Vordergrund. Es konnte u. a. nachgewiesen werden, daG es sich bei diesen Pilzen um 
halophile Formen handelt. Thraustoch)'trium striatum benotigt zu optimalem Wachstum 
mindestens 9°/00 S und entwickelt sich am besten bei einer Reaktion zwischen pH 7 
und 9. Ernahrungsphysiologische Versuche zeigten, daG nur organische Stickstoff
quellen wie Alanin, Glutaminsaure und Asparaginsaure - nicht aber anorganische 
N-Verbindungen - das Wachstum unterhielten.

Weiter etfolgten Beobachtungen i.iber das Vorkommen von hoheren Pilzen an Holz-
bauten in der Kieler Forde ( Abb. 28). Bisher konnten folgende Arten identifiziert werden: 

HalosjJhaeria ajJjJendiculata, 

HalojJshaeria mediosetigera, 

RemisjJora trullifera, 

Cirrenalia spec., 

Lulworthia spec. 

Zur Zeit laufen Kulturversuche mit diesen Pilzen. 
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Abb. 28. Halos/1/iaeria a/1/1e11diculata von Holz aus der Kieler Forde. Asci mit Ascosporen .Vergr. ca. 1000 X. 

(Aufoahme Dr. SCHNEIDER) 

Wahrend des Sommers wurden auf3erdem Untersuchungen i.iber das Auftreten von 
pathogenen Dermatophyten, vor allem von sog. ,,Fuf3pilzen" (Trichoj1/p1to11 spec.) in 
Badestranden in der Umgebung von Kiel ausgefiihrt. Es zeigte sich, daf3 in 10% der 
untersuchten Sandproben diese Pilze vorhanden waren. 

Auch die Arbeiten zur Okologie und Taxonomie von Hefepilzen aus den schleswig
holsteinischen Ostseeforden und der Kieler Bucht konnten im Berichtsjahr weitergefiihrt 
werden (H. HOPPE). Insbesondere wurde die Verteilung der Hefen im Untersuchungs
gebiet in Abhangigkeit von Jahreszeit, Salinitat, Ki.istenentfernung und Abwasser
belastung untersucht und deren Eignung als Indikatoren fi.ir die Abwasserbelastung 
des Wassers gepri.ift. Laborversuche mit Hilfe eines Mikro-Fermentors sollten die 
Toleranz einiger aus der Ostsee isolierter Hefearten gegeniiber Schwankungen von 
Salzgehalt, Reaktion und Temperatur aufklaren. v\leiter erfolgten Adaptationsversuche 
an verschiedenen Hefen, sowie Beobachtungen i.iber die Intensitat von Wachstum und 
Farbstoffbildung bei einer Rhodotorula-Art bei unterschiedlichen Licht- un:d Temperatur
bedingungen. 

Da i.iber die Rolle von Bacteriophagen in den Gewassern noch wenig bekannt ist, 
wurde mit Untersuchungen i.iber das Vorkommen verschiedener Phagen im Bereich 
der Kieler Bucht begonnen (R.JESKE-AHRENs). So wurde versucht, Phagen fiir die 
beiden in der westlichen Ostsee sehr haufigen Bakterienarten Agrobacteriuin stellulatum 
und A. ferrngi11ew11 zu gewinnen. Dieses gelang fi.ir mehrere Stamme beider Bakterien
arten. Die Phagen wurden isoliert und lyophilisiert. Untersuchungen an Reinkulturen 
ergaben, daf3 sich verschiedene Stamme einer Agrobacteriumart hinsichtlich ihrer 
Phagenspezifitat unterscheiden. Die Phagen einiger Stamme wurden quantitativ erfaf3t 

58 



uncl mit den Bakterienzahlen in Beziehung gesetzt. Entsprechencle Untersuchungen 
begannen auch in den besonders stark abwasserbelasteten Bereichen der Kieler Bucht 
for das System Escherichia coli-Coliphagen. 

Die im Jahre 1969 fortgesetzten Beobachtungen i.iber Art uncl AusmaB der Ver
schmutzung an der schleswig-holsteinischen Ostseeki.iste lieBen erkennen, claB Ver
unreinigungen clmch Schiffahrt uncl Badebetrieb weiter zugenommen haben. 

Die Kultmsammlung von marinen l\1ikroorganismen wurde ausgebaut. Sie umfaBt 
jetzt rund 500 Bakterien- uncl Pilzstamme, die vorwiegencl aus cler Ostsec stammen. 

6. Institutsgemeinsame Einrichtun�en

a) Einsatz  cler Schi f fe  (Forschungskuttcr ,,Alkor" uncl ,,Hermann Wattenberg",
Forschungsbarkasse ,,Sagitta")

F.K. ,,Alkor" (Kpt. OHL) legte imjahre 1969 auf 118 Fahrten ca. 14500 sm zuri.ick.
Das Schiff ·war wahrencl dieser Zeit an 204 Tagen in See mit insgesamt 130 I Ein
geschifften. Es arbeitete auf 1036 Stationen von 4 m bis 700 m Wassertiefe. Die Unter
suchungsgebiete lagen in cler Ostsee und im Skagerrak (Nahgebiete = 6319 sm, ent
ferntere Gebiete = 8117 sm Gesamtstrecke). Hierbei wurclen auf den langeren Reisen 
(maximal 14 Tage) nachstehencl aufgefi.'thrte auslanclische Hafen angelaufen: 
Danemark: Hammershavn uncl Ronne 29. 7.-2. 8. 

mit Tagesfahrten in die mittlere Ostsee; 
Aarhus 20. 8.; 

Norwegen: Oslo 18./19. 7. ; 
Droback 26. 8.-2. 9. 
mit Tagesfahrten im Oslo-Fjord: 

Schweclen: Stockholm 21./22. 9. 

An Borel arbeiteten Mitgliecler von 9 Abtcilungen des Instituts fi.ir Meereskuncle 
sowie von 4 Kieler Universitatsinstituten (Institut fi.ir Angewanclte Physik, Geologisches 
Institut, Geographisches Institut uncl Zoologisches Institut). Letztere waren mit 
19 Fahrten uncl 214 Personen beteiligt, wobci in 30 Einsatztagen 209 Stationen be
arbeitet uncl clabei 2694 sm zmi.ickgelegt wurden. 

F.K. ,,Hermann W a ttenberg" (Kpt. H. SrcHAu) legte imjahre 1969 auf 115 Fahr
ten ca. 7600 sm zuri.ick. Das Schiff war auf cliesen Fahrten an 155 Tagen mit insgesamt 
589 Eingcschifften in See. Es wmcle auf 869 Stationen von 3 m bis 60 m Wassertiefe 
gearbeitet. Die U ntersuchungsgebiete lagen in cler westlichen Ostsee. Auslanclische 
Hafen wurden im Berichtsjahr nicht angelaufen. An Borel arbeiteten Angehorige von 
7 Abteilungen des Instituts fi.ir J\!Ieereskuncle sowie von zwei Kieler Universitatsinstituten 
( Geologisches Institut uncl Zoologisches Ins ti tut). 

F.B. ,,Sag i t t a" (H. MANTHE) legte im Jahre 1969 auf 124 Fahrten ca. 4400 sm 
zuri.ick, ·wobei insgesamt 238 Eingcschiffte teilnahmen. Untersuchungsgebiete waren 
Kieler Forde, Eckernforcler Bucht, Ki.istengebiete cler Kieler Bucht uncl die Eider. 
An Borel arbeiteten Mitglieder von 8 Abteilungen des Instituts for Meereskuncle uncl 
von zwei Kieler Universitatsinstitutcn (Geologisches Institut uncl Zoologisches Institut). 

Diese knappen Zahlenangaben i.iber den Einsatz unserer Forschungsschiffe demon
strieren wohl in deutlicher V/ eise die maximal mogliche Auslastung uncl sinnvolle Ver-
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wenclung cler Schiffe for Lehre uncl Forschung. Eine Steigerung clieses Einsatzes erscheint 
nicht mehr mi:iglich. Im Jahre 1969 liefen intensive Vorbesprechungen for den Bau 
eines neuen Forschungsschiffes, clas bei gri:iBerer Seeti.ichtigkeit eine Arbeitsausclehnung 
auf die Nordsee gestatten wi.ircle uncl als Ersatz fi.ir F.S. ,,Hermann Wattenberg" clienen 
soil, die allmahlich eine AuBerdienststellung rechtfertigt, ob,vohl das lnstitut nur bei 
adaquatem Ersatz auf clieses Schiff verzichten kann. 

Immer war das lnstitut for l'vieereskunde bestrebt, anderen Kieler Universitats
instituten soweit wie mi:iglich Schiffszeiten for Fahrten durch Durchfi.ihrung ihrer 
meereskundlichen uncl fachlichen Forschungs- und Lehraufgaben zur Verfi.igung zu 
stellen. Diese Koordination darf als vorbildlich bezeichnet werclen und das lnstitut 
bittet um Verstandnis, wenn die wachsende Tatigkeit am eigenen Institut gelegentlich 
eine Abweisung von Wi.inschen anclerer Institute notwenclig machte. 

Im Auftrage des Bundesministeriums fi.ir Bildung und Wissenschaft erstellte die 
Forschungs- und Erprobungsstelle fi.ir Schiffsbetriebstechnik an cler Staatlichen 
Fachhochschule Flensburg eine umfassende Stuclie mit elem Titel ,,Betrieb von 
Forschungsschiffen". Darin wircl der Einsatz der wichtigsten deutschen Forschungs
schiffe untersucht uncl ein Uberblick iiber cleren Einsatzkapazitat und die Wirtschaft
lichkeit des Schiffsbetriebes gegeben. Hinsichtlich der Beurteilung clieser Faktoren ver
weisen wir auf die Seiten 4/69-84 dieser Studie, welche den optimalen Einsatzgrad 
unserer Schiffe objektiv nachweisen. Besonders in bezug auf die Wirtschaftlichkeit und 
die beni:itigten Betriebsmittel werden alle drei Schiffe sehr gi.instig beurteilt. 

b) Bibl iothek

Die Bibliothek des Ins ti tuts fi.ir Ivieereskunde umfaBt Ende 1969 insgesamt 32 700 biblio
graphische Einheiten. Im einzelnen handelt es sich um 16000 Sonderdrucke, 12 700 Zeit
schriftenbande und 4000 Monographien bzw. Lehrbi.icher. Im Jahre 1969 erfolgte ein 
Zugang von 342 Zeitschriftenbanden und 310 Bi.ichern. Benutzer der Bibliothek sind 
in erster Linie Wissenschaftler des Instituts for l'vieereskuncle sowie anderer naturwissen
schaftlicher Institute und Studenten. Da es sich um eine Prasenzbibliothek handelt, 
spielt die Fernleihe keine groBe Rolle. 

Erhebliche Bedeutung kommt elem Schriftenaustausch mit den ,,Kieler l'vieeres
forschungen" zu, der sich auf 265 in- uncl auslandische Partner erstreckt. Dadurch 
erhalt die Bibliothek des Instituts for l'vieereskunde von nahezu alien bcdeutenderen 
meereskundlichen Instituten wissenschaftliche Publikationen. 
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7. Wissenschaftliches Personal

a) Anderungen  im w issenschaf t l ichen S t a b

1. Abgang e

EHRICKE, Dr. K., 28. 1969

Kiel (Industrie)

HoHENDORF, Dr. K., 30. 9. 1969

Bonn (Bl\tIBW)

STRUCK, Dipl.-Phys. B., 31. 5. 1969

Kiel (Industrie)

2. Zugang e

HARTMANN, Dr. J., 1. 3. 1969
in die Abteilung Fischereibiologie

HEINRICH, Dipl.-Met. M., 1. 4. 1969
in die Abteilung :tviaritime Meteorologie

0STERROHT, Dr. Ch., 1. 10. 1969
in die Abteilung Meereschemie

TOMCZAK, Dr. M., 1. 7. 1969
in die Abteilung Regionale Ozeanographie

ZENK, Dr. W., 1. 5. 1969
in die Abteilung Meeresphysik

3. Beur laubungen

DIETRICH, Prof. Dr. G., 15. 10. 1969-15. 7. 1970
Oceanographic Department, University Hawaii, Honolulu, Hawaii/U.S.A.

GRASSHOFF, Dr. K., 1. 9. 1968-31. 5. 1969
·woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, l\fass./U.S.A.

KRAuss, Prof. Dr. W., 1. 8. 1968-31. 3. 1969 
Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego/U.S.A. 

ULRICH, Dr. J., 16. 10. 1969-31. 12. 1969 
Geographisches Ins ti tut der U niversitiit Zi_irich/Schweiz 

ZEITSCHEL, Dr. B., 1. 4. 1968-31. 3. 1970 
Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif./U .S.A. 

b) Wissensc h a f t t l icher  S ta b  (St a nd Ende 196 9 )

ARPE, K. 

BABENERD, Br. 

BOJE, R. 

DEFANT, Fr. 

DIETRICH, G. 

EHRHARDT, l\tl. 

FECHNER, H. 

FLUGEL, H.-J. 

Dip!. Met. 

Wiss. Biol. 

Dr. 

Prof. Dr. 

Prof. Dr. 

Dr. 

Dip!. Math. 

Doz. Dr. 

l\tiaritime l\tieteorologie 

Marine Planktologie 

Marine Planktologie 

Martitime Meteorologie 

Regionale Ozeanographie 

l\tieereschemie 

Maritime Meteorologie 

l\tieereszoologie 
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Wiss. Angestellter 

Wiss. Angestellte 

Wiss. Angestellter 

Direktor 

Abt.-Direktor 

Wiss. Angestellter 

Wiss. Angestellter 

Univ. Doz. 



GESSNER, F. Prof. Dr. lVIeeres botanik Abt.-Direktor 

GRASSHOFF, K. Doz. Dr. lVIeereschemie Abteilungsleiter 

HARTMANN, J. Dr. Fischereibiologie Wiss. Assistent 

HEINRICH, IVI. Dip!. Met. Maritime lVIeteorologie Wiss. Angestellter 

HEMPEL, G. Prof. Dr. Fischereibiologie Abt.-Direktor 

HOLLAN, E. Dr. Theoretische Ozeanographie Wiss. Assistent 

JESKE-AHRENS, R. Dr. Marine Mikrobiologie vViss. Assistentin 

KEMPFF, K.-H. Dip!. Phys. Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 

KIELMANN, j. Dip!. Math. Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 

KRAUSE Dr. Meeresphysik Wiss. Assistent 

KRAUSS, VV. Prof. Dr. Theoretische Ozeanographie Abt.-Direktor 

KREMLING, K. Dr. :tvleereschemie Wiss. Angestellter 

KREY,]. Prof. Dr. Marine Planktologie Abt.-Direktor 

LENZ,]. Dr. Marine Planktologie Wiss. Assistent 

1\!lAGAARD, L. Doz. Dr. Theoretische Ozeanographie Wiss. Ob.-Ass. 

1\!lEINCKE, j. Dip!. Oz. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 

1V10LLER, A. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 

NAEVE, H. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 

NELLEN, vv. Dr. Fischereibiologie Wiss. Assistent 

OsTERROHT, Ch. Dr. lVIeereschemie Wiss. Angestellter 

PoNAT, A. Dr. i\!Ieereszoologie Wiss. Angestellte 

R1-IEINHEIMER, G. Prof. Dr. i\farine Mikrobiologie Abteilungsleiter 

SCHLIEPER, c. Prof. Dr. 1Vleereszoologie Abt.-Direktor 

SCHNEIDER, j. Dr. Marine Mikrobiologie vViss. Angestellter 

SCHRAMM, w. Dr. i\!feeres botanik Wiss. Angestellter 

SCHOTT, F. Dr. Regionale Ozeanographie Wiss. Assistent 

ScHvVENKE, H. Doz. Dr. Meeresbotanik Wiss. Assistent 

SIEDLER, G. Prof. Dr. Meeresphysik Abteilungsleiter 

SPETH, P. Dr. Maritime Meteorologic Wiss. Assistent 

THEEDE, H. Dr. Meereszoologie vViss. Assistent 

TOMCZAK, IVI. Dr. Regionale Ozeanographie vViss. Angestellter 

ULRICH, J. Dr. Gesamtinstitut Kustos 

ZEITSCHEL, B. Dr. Marine Planktologie vViss. Angestellter 

ZENK, vv. Dr. Meeresphysik Wiss. Angestellter 

c) H a b i l i t a t ion

1V1AGAARD, L. Doz. Dr. Theorctische Ozeanographie 

d) G astforscher

WoosTER, W. S. Prof. Dr. Regionale Ozeanographie Gastprofessor 
(Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif./U.S.A.) 
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N1zAMUDDIN, M. Prof. Dr. Meeresbotanik 
(Karatschi, Pakistan) 

SARMA, A.H. V. Wiss. Biol. Marine Planktologie 

e) Dok t o r a nden und Diplomanden

!. Doktoranclen 

ARNTZ, w.

ARPE, K. 

BAEKER, B. 

BANSEMIR, K. 

BLACK, H.-J. 

v. BoDUNGEN, B.

BOYSEN, 0.

CADENA, A.

DERENBACH, J.

EHLEBRACHT, j.

EHRICKE, K.

ELBRACHTER, l\lL

FECHNER, H.

GROSCH, u.

HEINRICH, M.

HILLEBRANDT, J\IL

HOPPE, H.-G.

HORSTMANN, U.

HussAIN, H.

HussELS, vV.

KELLER, A.

KEMPFF, K.-H.

KmLMANN, J.

KRANEIS, w.

KuHNHOLD, vv.

LEHNBERG, vv.

LINK, G.

rvimNcKE, J.

l\llEYER, L.-A.
MORITZ, K.

l\lluNZER, E.

PASENAU, H.

PLOTZ, J.

PoMMERANZ, T.

PUTTLER, G.

Fischereibiologie 

Maritime Meteorologie 

1!farine Mikrobiologie 

Marine Mikrobiologie 

Meeresbotanik 

Marine Planktologie 

Fischereibiologie 

Meeresbotanik 

Marine Planktologie 

Fischereibiologie 

Regionale Ozeanographie 

Marine Planktologie 

Maritime Meteorologie 

Fischereibiologie 

Maritime Meteorologie 

Marine Planktologie 

Marine Mikrobiologie 

Marine Planktologie 

Marine Mikrobiologie 

Meeresphysik 

l\lleercsbotanik 

Theoretische Oreanographie 

Theorctischc Ozeanographie 

Meeresbotanik 

Fischercibiologie 

Meeresbotanik 

Fischereibiologie 

Regionale Ozeanographie 

Marine Mikrobiologie 
Meereszoologie 

Meeresphysik 

Regionale Ozeanographie 

Mceresbotanik 

Fischereibiologie 

Fischereibiologie 
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Gastprofessor 

Gastforscher 



RAFF,]. l\ileeresbotanik 

ROTTWILM, B. Marine Planktologie 

SADJEDI, F. Marine Mikrobiologie 

SAFFE, F. :tvieereszoologie 

SAHLMANN, B. Nleereszoologie 

SARMA, v. Marine Planktologie 

SCHIEMANN, S. Marine Planktologie 

ScHrnKovvsKI, H. :tviarine Planktologie 

SCHNACK, D. Fischereibiologie 

SCHOPKA, s. Fischereibiologie 

SCHONE, H. Marine Planktologie 

SHAMEL, NL Meeresbotanik 

SONNEFELD, E. :tviarine Planktologie 

SPEER, A. Marine Planktologie 

SPETH, P. Maritime Meteorologic 

VAN THIELEN, R. Fischereibiologie 

VoRMFELDE, I. :t\!Ieereszoologie 

VVEIGMANN, R. :tviarine Planktologie 

WEIKERT, H. Fischereibiologie 

ZENK, W. Meeresphysik 

ZsoLNAY, St. Nieereschemie 

2. D i plomanden

ARNTZ, vv. Fischereibiologic 

BAESE, K. :tviaritime Meteorologie 

BEHR, H. D. Maritime :tvieteorologie 

CLAUSS, E. Maritime IVIeteorologie 

EHRICH, G. Fischereibiologie 

GRAVE, H. Fischcreibiologie 

HOFFMANN, H. Fischereibiologie 

HORN, w. Regionale Ozeanographie 

HUBRICH, L. Regionale Ozeanographie 

JOHN, H. Regionale Ozeanographie 

KASE, R. Theoretische Ozeanographie 

MEYER, vv. lVIaritime Meteorologie 

PELTE, R. :t\!Iaritime Meteorologie 

v. RADEN, H. Maritime Meteorologie 

RASCHIG, P. Regionale Ozeanographie 

SMETACEK, v. Marine Planktologie 
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