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1. Vorwort

Die Jahresberichte des Instituts fiir Meereskunde sollen einen Einblick in die wissen

schaftliche Arbeit, die Lehrtatigkeit und die allgemeine Entwicklung des Instituts 

vermitteln. Gegeniiber elem Bericht des V01jahres sind eine Reihe von Straffungen 

vorgenommen worden: Die Berichte iiber die groBen Expeditionen, insbesondere die 

,,lVIeteor"-Expedition ,,Auftrieb 72", und iiber die vielfiiltige Mitarbeit des Instituts 

im Sonderforschungsbereich 95 sind in die Einzelbeitrage cler Abteilungen iibernommen 

word en. Die Zahl der auslanclischen Besucher ist im letzten Jahr so stark angewachsen, 

claB auf ihre Aufzahlung verzichtet werden muBte. Nur diejenigen Wissenschaftler, die 

sich als Gastforscher minclestens zwei Wochen lang am Institut aufhielten, wurclen 

aufgefiihrt. 

Im zweiten Halbjahr 1972 fancl cler lang erwartete Einzug cler Abteilungen uncl der 

meisten allgemeinen Einrichtungen in clas neue Gebaude statt. Das Institut muBte in 

dieser Zeit zwei schwere Verluste hinnehmen: Der Tod von Professor Dietrich bedeutet 

eincn tiefen, schmerzlichen Eingriff in das Arbeitsprogramm des gesamten Instituts. 

Kurz vor Jahresende verstarb Professor Gessner. lVIit ihm verlor die Abteilung i\1leeres

botanik ihren langjahrigen Leiter. Akademische Trauerreden auf die beiden Verstor

benen werden - teilweise leicht gekiirzt - der Chronik des Jahres vorangestellt. 

Kiel, den 4. Februar 1973 

Gotthilf Hempel 

Geschaftsfuhrencler Direktor 



2. Gedenkansprachen

Giinter Dietrich 

15. November 1911-2. Oktober 1972

Tniuerans p rach e  i n  d e r  Univers i tat s

k i rche K it>l, 9. Oktober 1972 

l\1eine Worte des Abschieds von unserem Kollegen, Lehrer und Institutsdirektor 
Gi.inter Dietrich sollen dem Dank und der Selbstbesinnung gewidmet sein, der l\!Iensch  
Gi.inter Dietrich soll im Mittelpunkt stehen, denn der grof3en wissenschaftlichen und 
organisatorischen Leistungen wird an anderem Ort gedacht werden. Aber Personlichkeit 
und Werk waren bei Gi.inter Dietrich eins. Wir trauern heute um einen guten l\ilenschen, 
der Grof3es leistete und noch mitten in seinen menschlichen Bindungen und seinem 
Werk stand, und daraus ist unsere tiefe Betroffenheit wohl zu verstehen. 

Zuvor einige Worte i.iber den akademischen Werdegang, der die Personlichkeit von 
G. Dietrich pragte. Die Mutter arbeitete als Kriegerwitwe bei der Post, sie wi.inschte
dem Sohn die gesicherte Lauf bahn eines Postbeamten. Ci.inter Dietrich aber setzte die
Umschulung auf <las Gymnasium <lurch. Eine Schiiler-Arbeit uber die Hafen Berlins
und die Fursprache eines Lehrers offneten ihm den Zugang zum Berliner Institut for
l\1eereskunde. Schule und Studium muf3ten zum Tei! <lurch Nachhilfestunden finanziert
werden: erlernte hart und zielstrebig zu arbeiten. In Berlin promovierte er 1935 und
habilitierte sich for Gcophysik und Ozeanographic 1943. Im Krieg arbcitete er als
Hydrograph dcr Kriegsmarine, anschlief3end fohrte er bis 1950 ein eigenes kleines
Ingenieurbi.iro for ozeanographische Cerate. Er verdiente nicht viel und noch im 48.
Lebensjahr hatte Gunter Dietrich am Deutschen Hydrographischen Institut cine Stellung
inne, die wir heute als Ubergangsposition for Frischpromovierte betrachten. Damals
war er bereits beri.ih.mter Autor der ,,Allgemeinen l\!Ieereskunde" und Dozent an der
Universitat Hamburg. Die finanziellen Probleme fochten ihn nicht an, er freute sich
i.iber die rvioglichkeiten, forschen zu konnen. Untersti.itzt <lurch das Verstandnis seiner
Frau konnte sich Gunter Dietrich seine Gedanken freihalten for das, was ih.m wichtig
erschien und das war vor allem die l\!feeresforschung. Nebenbei ·war er begeisterter
Sportler.
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Die gliicklichsten Zeiten seines Lebens hat Gunter Dietrich auf See verbracht, auf 
langen Forschungsreisen in den Nordatlantischen Ozean und in den Indischen Ozean, 
und selbst kurze Fahrten in die Kieler Bucht oder in die Nordsee verwandelten ihn. 
Meer und Schiff waren fur ihn mehr als nur Forschungsgegenstand und Fahrzeug. 
Auf See und im Umgang mit Kindern und Tieren zeigte sich am leichtesten die Zartheit 
seines Gemutes, die sonst hinter seiner Verschlossenheit verborgen blieb. Gunter Dietrich 
arbeitete auf See hart, korperliche Arbeit schatzte er hoch. Er analysierte sofort die 
Mel3ergebnisse und fugte sie zu einem Bild zusammen, das auch den Kollegen anderer 
Fachgebiete half. Mit ihnen diskutierte er stundenlang, um in ihre Denkweisen und 
Probleme einzudringen. Anfang der funfziger Jahre erlebte ich als junger Assistent die 
Gesprachsrunde beriihmter Physiker, Chemiker und Biologen auf der ,,Gaul3"; in 
solchen Gesprachen nahm das Bild von der Einheit des Meeres und der Meeresforschung 
Gestalt an, das spater Gunter Dietrich beim Ausbau der deutschen Meeresforschung 
und des Kieler Instituts leitete. Es ist charakteristisch, dal3 dieses Konzept nicht aus der 
Theorie, sondern aus personlicher Forschungserfahrung und aus dem Kontakt zu :Men
schen, die er gern mochte, entstanden ist. Er konnte uns fur eine Idee, einen Plan 
begeistern, man mochte sich nicht ausschliel3en von einem Projekt, das seinen Namen 
trug. 

Wer das Gluck hatte, sein Vertrauen zu besitzen, der konnte sich auf seine Hilfe und 
auch auf seine offene, wohlwollende Kritik verlassen. Bei Fernerstehenden hielt er mit 
der Kritik zuruck, aber Bitten um Hilfe schlug er nicht ab, auch wenn sie eigentlich uber 
seine Krafte gingen. Sein Gewissen war stets wach und er hat es oft befragt. Streit war 
ihm zuwider, und er verwandte viele Gedanken und Sorgfalt darauf, Streit zu vermeiden 
und unruhigen Geistern eine Aufgabe zu geben, ein Ziel vor Augen zu halten. Intrige 
war ihm als eigene Waffe unbekannt, fremder Intrige begegnete er mit Offenheit. 
Statt Ellenbogen setzte er die -Oberzeugungskraft seiner Personlichkeit ein, die ihm das 
Vertrauen von vielen Kollegen und Politikern gewann. Er war fur dies Vertrauen 
dankbar, auch wenn es ihm neue Amter und neue Aufgaben eintrug, die ihn jahrelang 
uber Gebuhr belasteten. Viel Fleil3 verwandte er auf das, was er seine ,,Schularbeiten" 
nannte, namlich die Abfassung von Denkschriften fur nationale und internationale 
O rganisa tionen. 

Sein Handeln und Reden war griindlich durchdacht und immer wieder i_iberpruft. 
Auch wenn er ein grol3es Fernziel im Auge hatte, so schatzte er das Erreichbare genau 
ab, ging schrittweise vor und achtete darauf, dal3 keiner Schaden nahm. Punktlichkeit 
und sorgfaltige Planung erleichterten ihm und anderen das Leben, er war aber nicht 
Sklave seiner Zeiteinteilung. Selten hatte man den Eindruck, dal3 er sich hetzte. Trotz 
des gewaltigen Arbeitspensums hatte er Zeit fur ein frohliches Wort, einen Rat, fur ein 
Gesprach und fiir ein schlichtes Zuhoren, voll Bescheidenheit und Zuriickhaltung. 

Sein taglicher Arbeitsstil war beeindruckend: vie! Fleil3 und Sorgfalt - bis ins tech
nische Detail - wurde in jede Vorlesung und Veroffentlichung gesteckt, ohne dal3 sich 
Gunter Dietrich in Einzelheiten verlor. Der grol3e Uberblick, eine faszinierende Synthese 
meereskundlicher Forschung blieben erhalten, ja traten gerade durch die Detailarbeit 
hervor. 

Bei seinem Einsatz fur andere und fiir die Entwicklung der Meeresforschung traten 
eigene Interessen ganz in den Hintergrund, weil ihm die Pflichterflillung wichtiger war. 
Er nahm seine Amter sehr ernst, dieser Ernst wurde aber gemildert <lurch seinen Humor. 
Er hatte zu ringen mit dem Individualismus einzelner Wissenschaftler, der Tragheit der 
Burokratie und den Einwanden der Politiker. Und wenn er im ersten Anlauf scheiterte, 
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so versuchte er es bald wieder von neuem, nicht aber ohne nochmalige Oberprufung 
der Rechtfertigung seines Vorgehens. Die deutsche 1\!Ieeresforschung und ganz besonders 
unser Institut fur Meereskunde sahen heute anders aus ohne diese Zahigkeit und ab
wagende Klugheit von Gunter Dietrich. Seine Familie hat in all den Jahren, die er 
ganz seinen Schi.ilern und Kollegen sowie der nationalen und internationalen Meercs
forschung widmete, groBe Opfer gebracht. Wir mussen ihr dafi.ir danken. 

In den letzten Jahren sind Herrn Dietrich viele Ehrungen zuteil geworden, er freute 
sich uber sie zugleich im Hinblick auf seine Mitarbeiter. Er nahm die Ehrungen auch 
als Verpflichtung. Als Ehrendoktor von Rennes belegte er einen Intensivkursus in Fran
zosisch; der kostete ihm seinen letzten Urlaub. 

Wir mussen noch ein Wort uber das gluckliche Verhaltnis von Gunter Dietrich zu 
seinen Schulern und Mitarbeitern sagen. In Schul- und Studentenjahren hatte der 
vaterlos Aufgewachsene das Gluck, auf einzelne Lehrer zu treffen, die sich voll fur ihn 
einsetzten als Helfer und Wegweiser, und die ihm uber viele Jahrzehnte Freunde waren. 
Die Dankbarkeit fiir dieses Erlebnis hat Ci.inter Dietrich spater im Umgang mit eigenen 
Schulern geleitet. Er hat sie gefordert und ermutigt. Aber auch hier bemi.ihte er sich, 
das Wohlwollen fiir einzelne nicht zur ungerechten Bevorzugung werden zu lassen. 
Gegen junge l\1enschen, die anderer 1\!Ieinung waren als er, war er tolerant. Die gemein
same Arbeit auf See schlug auch hier Brucken, besonders wenn er spurte, daB echtes 
Engagement und Sauberkeit im Denken und Handeln Grundlagen der fremden 1\!Iei
nung waren. 

So wie er Altersunterschiede uberwandt, ohne sie zu ignorieren, so fand er aufgrund 
seiner Lebenserfahrungen eine gute Einstellung zu Menschen der verschiedensten Berufe. 
Wichtig war sein waches Interesse am Menschen, nicht nur an geistiger Leistung, 
sondern auch an manueller und technischer Arbeit. Er verlangte viel. Gunter Dietrich 
dachte i.iber jeden einzelnen seiner 1\ilitarbeiter nach. Er trug schwer an der Verant
wortung for ihre finanzielle Sicherung. Er strebte nicht nach Popularitat und doch war 
er geachtet und hochgeschatzt. 

Gunter Dietrich.� wissenschaftliches Werk und dazu das neue Institut sowie die For
schungsschiffe werden wohl noch lange Zeugnis von ihm ablegen. Aber Saint Exupery 
sagt: 

,,Die GroBe eines Standes liegt vielleicht vor allem 
darin, Menschen  zusammenzufiihren." 

Ci.inter Dietrich gelang es, die Schranken der Alters- und Klassenunterschiede sowie 
der wissenschaftlichen Disziplinen zu uberwinden. Er tat es mit dem Einsatz seiner 
ganzen Personlichkeit, mit hohem Intellekt und lauterem Charakter unter Aufopferung 
seiner korperlichen Krafte. 

Hoffentlich bleibt uns das Vorbild von Gunter Dietrich immer im Gedachtnis. Darum 
sollten wir mit einem alten Gesangbuchvers bitten: 

,,Gib, daB ich tu' mit FleiB, 
was mir zu tun gebuhret, 
wozu mich Dein Befehl 
in meinem Stancle fohret. 
Gib, daB ich's tue bald, zu der Zeit, da ich soil, 
und wenn ich's tu, so gib, daB es gerate wohl." 
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Gedenkansprachen 

1m R ah men des Fes tko l loquiums anlii.Bl ich  

der  E i n w eihung des Ins t i tu ts-Neubaues am 

12. Oktober  1972

Dr. A. Meyl 
(De u tsche  Forschungsgemeinschaf t) 

Giinter Die tr ich  ist nich, mehr unter uns, obwohl doch dieses heutige Fest-Kollo
quium zur Einweihung des neuen Instituts for l'vieereskunde und das sich am Nachmittag 
anschlieBende Rundgesprii.ch eigentlich se ine  Veranstaltungen gewesen wii.ren. Wir 
miissen sie nun zu seinem Gedenken und ihm zu Ehren abhalten. 

Ich bitte um Ihr Verstii.ndnis, wenn ich, die langjii.hrige freundschaftliche Verbun
denheit Giinter Dietrichs mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft wiirdigend, dies 
so tue, wie es unserem Verhii.ltnis entsprach: Ohne leeren Schwulst, pragmatisch und 
herzlich. 

Als sich anlaf3lich der HauptausschuB-Sitzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
in der vergangenen Woche die Anwesenden auf die Bitte des Prii.sidenten von den Platzen 
erhoben, um damit das Andenken ihres Kollegen Giinter Dietrich zu ehren, dachten 
wohl alle, die ihn noch von der Zeit seiner aktiven Tatigkeit im Senat der DFG her 
kennen, an seine Engagiertheit in den Debatten dieses Gremiums: Wenn es um das 
Verdeutlichen des Bezugs von scheinbar fachlich zu eng gezogener Thematik mit den 
groBen Forschungszielen der Erdwissenschaften insgesamt ging; wenn es galt, einem 
noch wenig bekannten Antragsteller einen VertrauensvorschuB einzurii.umen; oder 
wenn die Sorge auftauchte, der Freiheitsraum der wissenschaftlichen Entscheidung 
konnte von dafor nicht kompetenter Seite eingeengt werden - auch <lurch allzu penible 
Auslegung administrativer Bestimmungen; vor allem aber, wenn gefragt wurde, wer 
denn von den Herren Senatoren nun bereit ware, diese oder jene Aufgabe zu uberneh
men, die meist ja nur mit l'vHihe, Zeit und womoglich kollegialem Arger verbunden war. 
Das selbstlose Sich-Einsetzen for andere und for die von ihm betriebene Sache kennzeich
nen vor allem seinen Charakter. Es war nicht etwa allzu grof3e Nachgiebigkeit, die 
Gunter Dietrich veranlaBte, wenn irgend moglich, sich einer Bitte um Mitarbeit oder 
Hilfe nicht zu verschlieBen. Und wie viele, allzu viele solcher Bitten �vurden an ihn 
herangetragen ! Auch war es wohl nicht sein Wille, for irgend jemand oder fur cine 
Sache sich aufzuopfern, sondern so glaube ich all diese bei ihm stets selbstver
stii.ndlich erscheinende Hilfsbereitschaft und sein ihn immer wieder an den Rand des 
Leistbaren fohrender Arbeitseifer waren letztlich die in Aktivitat umgesetzte unbandige 
Freude an seiner Wissenschaft, am l'vlitwirken for eine iiberpersonliche Aufgabe in einer 
weltoffenen wissenschaftlichen Gemeinschaft. 

Das Wirken Giinter Dietrichs aus der Sicht der Forschungsgemeinschaft und for sie 
als Sprecher darzustellen, kann for mich nicht cine Aufgabe sein, die ich trennen konnte 
von der ganz personlichen, iiber zehnjii.hrigen Zusammenarbeit, die nun ein so jahes 
und schmerzliches Ende erfahren hat. 

Als Giinter Dietrich 1962, nach fruchtbaren Jahren im DHI und wenige Jahre nach 
seiner Berufung auf den Lehrstuhl in Kiel, den Vorsitz in der Senatskommission for 
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Ozeanographie der DFG ubernommen hatte, war der Prozef3 des Wiederaufbaues der 
Meeresforschung in der Bundesrepublik gerade in eine entscheidende Phase getreten: 
Die Voraussetzungen waren vorhanden - sie warteten auf ihre optimale Nutzung: So 
lagen die Plane fur den Bau der ,,1vieteor" bereit: a ber  wurde das Experiment, bei der 
Konstruktion des Schiffes den Bedurfnissen und Wunschen der Wissenschaft den Vorrang 
zu geben, gelingen? So war gerade die erste Denkschrift uber die Lage der deutschen 
M eeresforschung erschienen, mit ihrem ebenso an die marinen Wissenschaftsdisziplinen 
wie an die Ge!dgeber gerichteten Appell zur gemeinsamen Anstrengung: ab  er wurde es 
gelingen, sich gegen die damals vorhandene Praponderanz von Weltraumforschung 
und Atomforschung durchzusetzen? Und schlieBlich gaben auch die ersten wieder an
gekniipften internationalen Verbindungen Hoffnung, daf3 die deutsche 1\1eeresforschung 
ein Stiick ihres ehemaligen Ansehens in der Welt wiedergewinnen wurde: aber  gab es 
denn schon wieder eine geniigend grof3e Zahl international angesehener Personlich
keiten, die eine Vertretung der Bundesrepublik in den zahlreichen staatlichen und wissen
schaftlichen supernationalen Organisationen iibernehmen konnten? 

Es waren also, wie oft im Prozef3 des wissenschaftlichen Fortschritts, alle Moglich
keiten im Ansatz vorhanden, und es bedurfte nur des iiber sein eigenes Fach hinaus
blickenden und planenden Koordinators, um alle die gestellten Probleme positiv zu losen. 

Zurn Gluck for die Ozeanographie hatte sich in Gi.inter Dietrich eine solche Person
lichkeit gefunden. Fur ihn waren Organisationen - nationale, wie die Staatskommission 
oder der Landesausschuf3 SCOR, oder internationale, wie der ICES, die IOC oder 
andere nicht Se!bstz,veck, sondern nur Instrumente, die vorgefaf3ten Aufgaben 
schneller und leichter zu erreichen. 

Es laf3t sich nur schwer in Worten ausdriicken, was es for uns alle bedeutet hat, nach 
vierjahriger Mitgliedschaft in der IOC an der damals im Mittelpunkt aller Diskussionen 
stehenden und bereits seit zwei Jahren laufenden Internationalen Indischen Ozean
Expedition nun auch mit der gerade fertiggewordenen ,,1\1ETEOR" teilhaben zu 
konnen. Man sagt heute leichthin, ,,der Verstorbene war von 1962 bis 1969 Vorsitzender 
der Senatskommission for Ozeanographie" - dahinter stehen aber 17 Sitzungen, die 
die Geschichte der Meeresforschung in der Nachkriegszeit gepragt haben. In diese Zeit 
fallen der Bau der ,,METEOR" und - allein, was den Tei! der DFG anbetrifft - die 
Konzeption, Vorbereitung und Durchfiihrung der Internationalen Indischen Ozean
Expedition, der Expedition ,,METEOR" 1965 im Jahr der ruhigen Sonne, die Atlan·· 
tische Kuppenfahrt 1967 und das erste GARP-Unternehmen, und naturlich die Vor
planung for die Mittelmeer-Reise 1969, die von Gi.inter Dietrich selbst geleitete Fahrt 
in die Norwegische See und die erste Rof3breiten-Expedition. 

Und in diese Zeit fallt nicht zuletzt der Auf bau des neuen 1\1ETEOR-Werks, der 
,,J\IIETEOR-Forsch1.mgsergebnisse", dessen Gesamtredaktion er bis zuletzt innehatte 
und deren 36. Lieferung gerade erschienen ist. 

Ich habe in diesen Tagen die alten Senatskommissions-Protokolle dieser Aufbaujahre 
gleichsam als ein wissenschaftliches Requiem for unseren Freund Dietrich, wieder durch
gelesen. Es war ein Vorwartssti.irmen bis zur ersten Zasur der Denkschrift ,,1vleeres
forschung II" als einem Rechenschaftsbericht und Ausblick, deren wesentliche Teile wir 
bei ihm zu Hause in mehreren, bis in die spate Nacht dauernden Sitzungen konzipiert 
hatten. 
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Es wiirde meines Dafiirhaltens nicht im Sinne Gunter Dietrichs sein, iiber seine 
langjiihrige Verbundenheit mit der Forschungsgemeinschaft mit aller Akribie zu be
richten. Es gab viele aul3ere Hohepunkte wahrend dieser Zusammenarbeit, viele deutlich 
sichtbar erreichte Etappenziele, wie z. B. den vor dem Bundespriisidenten anliil3lich der 
Jahresveranstaltung der DFG in Saarbriicken erstatteten Bericht iiber die Teilnahme 
der ,,1'1ETEOR" an der Indischen Ozean-Expedition mit der erstmaligen Vorfiihrung 
des Films ,,Kurs Inclischer Ozean". Fiir mich war aber eigentlichjede Senatskommissions
Sitzung unter seiner Leitung, jede Presse-Konferenz nach erfolgreich abgeschlossener 
Reise, ein solcher Hohepunkt. Wenn ich heute dariiber nachdenke, so war das Besondere 
an diesem gemeinsamen Wirken, daJ3 es gerade nicht aufHohepunkte und ,,grol3e Ziele" 
ausgerichtet war. Es war seine Freude, f ii r  etwas zu leben, fiir viele Menschen und 
seine Wissenschaft tiitig sein zu ki.innen. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat an Giinter Dietrich einen ihrer treuesten 
Freunde verloren. Das volle Jahrzehnt gemeinsamer Arbeit ist ein Beispiel dafiir, daJ3 
auch eine Gelehrtenrepublik wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit all ihren 
111i.iglichkeiten und Ressourcen nur dann imstande ist, ihren wissenschaftspolitischen 
Aufgaben wirklich gerecht zu werden, wenn sie sich dabei auf Persi.inlichkeiten wie 
Giinter Dietrich stiitzen kann. 

Ich hatte vieles nur skizzenhaft andeuten ki.innen; aber aus diesen Farbtupfen sollte 
wie bei den Pointilisten, so hoffe ich, das Bild unseres Freundes Gunter Dietrich ent
stehen, wie wir cs in der DFG unvergessen erhalten wollen. 
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Prof. Dr. E. Seibold 

(Geologisch-Paliiontologisches Institut der Universitiit Kiel) 

Nachdem der Persi:inlichkeit Gunter Dietrichs bei der Trauerfeier an seinem Sarg 
gedacht worden ist, soll er im folgenden als W issenschaf t ler  gewurdigt werden. Die 
jahrelange enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit und sein jaher, noch so naher 
Tod erschweren den bei einer Wurdigung notwendigen Abstand. Nur einiges Wesent
liche soll hier in die Erinnerung zuruckgerufen werden. Deshalb kann und soll auch 
dies kein Vorgriff auf Nachrufe von berufeneren Kollegen in Fachorganen sein. 

Aus iihnlich schmerzlichem Anlaf3 wurde einmal an ein Wort Immanuel Kants erinnert: 

,,] e mehr du gedacht, 
je mehr du getan hast, 
des to Hinger hast du gelebt." 

Was hat Gunter Dietrich gedacht, was hat er getan? 

Er sagte 1969 in Kiel: ,,Das Meer ist eine eigene Welt, in ihren unbelebten sowohl 
als auch in ihren belebten Teilen. Fast kein Phiinomen kann man aus sich selbst heraus 
verstehen, die wechselseitige Abhiingigkeit ist das Typische." 

1. Seine erste Kernfrage war also die nach dem Zusammenwirken der  Vor
gange im Meer. Seine zweite, wie sich diese in den verschiedenen Meeresregionen 
gruppieren und wie man diese Regionen danach charakterisieren kann. Die Dynamik 
wurde auf das Regionale hin betrachtet, weniger auf das Prinzipielle, etwa das Wesen 
der Turbulenz. Umgekehrt versuchte er, typische  Meeresraume herauszugreifen und 
sie miteinander zu vergleichen, um von dieser Seite her zum Prinzip vorzustof3en. 

In den ,,Kieler Meeresforschungen" erschien 1950 eine for dieses Denken program
matische Arbeit mit dem Titel: ,,Die naturlichen Regionen von Nord- und Ostsee auf 
hydrographischer Grundlage". Gunter Dietrich kam damals in das Deutsche Hydro
graphische Institut und wurde Leiter der neu geschaffenen Abteilung ,,Regionale 
Ozeanographie". Den gleichen Namen gab er spater seiner Abteilung des Instituts for 
Meereskunde. Beide Ansiitze sind in seinem Lebenslauf for die ,,Leopoldina" in Halle 
zusammengefaf3t: ,,Die Zusammenhiinge zwischen Wind, Wasserversetzung, Schichtung 
und Stri:imung in der Nord- und Ostsee sowie die Zirkulation des Nordatlantischen 
Ozeans waren Hauptarbeitsgebiete.'' 

2. Beide Ansiitze verlangen synthet isches  Denken und verraten Ankliinge an die
physische Weltbeschreibung Alexander von Humboldts. Er bezog in seine Uberlegungen 
deshalb die physikalische, chemische und biologische Ozeanographie, sogar in erheb
lichem Umfang die Geographic mit ein und gewann immer mehr Zugang auch zu 
geologischen Zusammenhiingen. Daruber hinaus schlossen sich Konsequenzen for die 
Anwendung, etwa for die Fischerei, nahtlos an. 

Es sei an dieser Stelle nur die Geomorphologie herausgegriffen. In ihr kam seine 
Freude an Karten zu Ausdruck, er hat selbst mehrere Atlanten veri:iffentlicht. Die 
Kuppen im Meer waren als Einzelerscheinung mit allen ihren Details for ihn interessant. 
Der Ausgangspunkt war sicher das for ihn unvergessene Erlebnis der Entdeckung der 
Meteor-Bank. Sofort aber trat hinzu, die Kuppen als ,,sti:irendes Hindernis for Schich
tung, Stri:imungen und Gezeiten" zu sehen und zu untersuchen. 
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Synthetisches Denken pragte auch seine Vorlesungen. Bezeichnenderweise engagierte 
er sich ganz besonders for die Ringvorlesungen an unserer Universitat. Sein auch ins 
Englische und Russische i.ibersetztes Lehrbuch ,,Allgemeine l\1eereskunde" hatte in 
Deutschland uncl cler Welt ohne cliese Gabe keine derartige Verbreitung gefunclen. 

3. Die Ansatze, das Komplexe uncl da5 Regionale zu sehen, fohrten zu seiner zentralcn
F o rs chungsmethocle,  niimlich den Expeclitionen. 1935 bis 1939 nahm er an 4 Fahrten, 
1951 bis 1957 an 9 in den Norclatlantik teil. 1958 betciligte er sich in cliesem Gebiet am 
Internationalen Grnphysikalisch.en Jahr, 1960 an der ,,International Overflow Expccli
tion", an cler 9 Schiffe aus 5 Nationen teilnahmen. Die ,,l\!Jeteor" war for ihn ein For
schungsschiff besonclercr Art, hat er doch vid, viel Zeit, Energie, ja Hingabe for sie 
aufgebracht bis zum letzten Tag. Uncl cloch fi.igte es clas Schicksal, claf3 er nur auf 
einer  Fahrt, auf der ersten in den Indischen Ozean 1964/65, die Fahrleitung iiber
nehmfn konnte. 1967, zu den ,,Atlantischcn Kuppenfahrten 1967", hatte er kurz vor 
Auslaufcn seimn ersten Herzanfall zu i.iberstehen. 1969, fi.ir die Fahrt in die Norwegische 
See, war ,,l\ifeteor" ausgcfallen. Uncl scin lctztcr Brief an die Deutsche Forschungs
gemeinschaft aus Kopenhagrn Ende September enthielt die freuclige Mitteilung, daf3 
an elem von ihm koordinierten ,,Overflow"-Unternehmen, an elem die ,,J\ileteor" unter 
seiner Fi.ihrung im Sommer 1973 teilnehmcn sollte, sich weitere 12 Schiffe aus 8 Na
tionen clefinitiv beteiligen werclen. 

Vielleicht fragt sich mancher, warum wieclerholte Expeclitionen in classelbe Seegebiet 
notwenclig sincl. Dies gehi:irt zum Wesen cler Regional-Untersuchung. Das l\!Jeer ist -
wie die Erclkruste - Experimenten des Chemikers oder Physikers weithin unzuganglich. 
Wieclerholte Fahrten sincl aus elem einfachen Gruncle erforclerlich, um Sommer-Winter
Situationen, Ruhe-Sturm-Situationen u. a. zu erfassen. Sie sincl aber auch noch aus 
einem vie! wesentlicheren Grund notwenclig, cler nur den in Erstaunen versetzt, cler clas 
l\1eer nicht kennt: Die entscheiclenclen Probleme werclen oft nach einer ersten oder 
zweiten Erkunclung sichtbar. DieAuftriebsphanomene vor Westafrika mi:igen dies belegen. 

4. Aus dieser Forschungsmethocle leiten sich die Forschungsmit te l  ab, in cliesem
Falle clas Forschungsschiff, das also entsprechencle Cerate triigt. Nach Dietrich: ,,Das 
zentrale Hilfsmittel cler l\1eeresforschung ist clas Forschungsschiff'': Sein Grunclsatz war, 
die Forschungsmittel, die Geriite, von der Fragestellung abzuleiten, nicht umgekehrt. 

Die Basis fi.ir die Vorstellungen von Schiff und Gerat war for Gunter Dietrich zunachst 
die klassische Expedition der ersten ,,l\1eteor". J\!Jit ihr uncl ahnlichen Fahrten konnten 
die GroBraumverhaltnisse aufgeklart werclen. In den letzten Jahren wurden die Li.icken 
in der grof3raumigen Kenntnis der Weltmeere gefollt. Nun erst konnte er in typischen 
Nord-Si.id-Schnitten die Ozeane darstellen uncl miteinander vergleichen, um die Ge
setzmaf3igkeiten cler Vcrteilung von Parametern wie Salzgehalt, Temperatur, Gehalt an 
Phosphat und Sauerstoff erkennen uncl erklaren zu ki:innen. Unvergessen bleibt zu 
diesem Thema einer cler letzten groGen Vortrage vor cler Intergovernmental Oceano
graphic Commission in Hamburg im Sommer clieses Jahres. Erst auf der genannten, 
wenn man so will ,,klassischen", Grundlage ist es mi:iglich, gezielte Untersuchungen der 
Variabilitat in kleinere raumlichen und zeitlichen Dimensionen anzusetzen, proble
matische oder typische Gcbiete auszuwahlen, ,,Testgebiete" - wie es in einer zweiten 
programmatischen Veri:iffentlichung in den ,,Kieler l\1eeresforschungen": ,,Verander
lichkeit im Ozean", 1966, heiGt. 
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Beispiele mogen sein: 1. Ein ungestortes Gebiet wie das Kanarische Becken und die 
als Storkorper anzusehende ,,Meteor"-Bank waren die Ziele der ,,Meteor"-Fahrten 1967. 
2. Die Untersuchung der Wechselwirkung Ozean/Kontinentalrand, wie sie im Raume
der Biscaya in Zusammenarbeit mit franzosischen Stellen fi.ir 1975 von ihm geplant war.

Fi.ir diese 2. Phase von Expeditionen mul3ten und mi.issen neue Nlef3methoden ent
wickelt werden. Die schon seit langem so fruchtbare Zusammenarbeit mit elem Institut 
for Angewandte Physik in Kiel mag allein dafi.ir sprechen, daf3 Ci.inter Dietrich dies 
erkannt hatte und auch tatkraftig forderte. 

Als Forschungsmittel sei aber noch ein weiteres crwiihnt, was vicle i.iberraschen wird. 
Es ist die Mitarbeit in den verschiedensten Organisationen. Es braucht nicht im einzelnen 
wiederholt zu werden, daf3 auf internationaler Ebene seine rviitarbeit in SCOR (Scien
tific Committee on Oceanic Research), ICES (International Council for the Exploration 
of the Sea), UNESCO, ICSU, IAPSO (International Association for the Physical 
Sciences of the Ocean), auf nationaler Ebene in der DFG (Deutsche Forschungsgemein
schaft) DWK (Deutsche Wissenschaftliche Kommission for 1vleeresforschung), DKfO 
(Deutsche Kommission for Ozeanographie) und schlief3lich auch im Institut fi.ir J\1eeres
kunde in Kiel, denn auch dieses ist cine Organisation, unvergessen bleibt. Die Arbeit 
in all diesen Gremien ist notwendig fur Planung, Durchfi.ihrung, Auswertung von 
Untersuchungen. Sie bringt nicht n ur  Vertreter anderer Organisationen oder Na
tionen zusammen, sondern auch Wissenschaftler, mehr noch, Nlenschen, und diese vor 
allem konnen einander helfen. Er hat sehr viel Zeit und Kraft fi.ir diese Aktivitiiten 
aufgebracht, sie aber nie als Selbstzweck aufgefaf3t, sondern oft genug als Pflicht und 
Last. Er ist nicht der Versuchung erlegen, Ehreniimter des Priisidenten und Vorsitzen
den, des Vertreters der deutschen Ozeanographie als Ziel, die Betriebsamkeit und Reisen 
als Beruf anzusehen. Er ist nicht zum ,,erfolgreichen Niemand" (nach Henry Nliller) 
geworden. Es war alles eines  der Forschungshilfsmittel. Und er ,vul3te, daf3 ein Teil 
dieser Ehren wie Belastungen auf die schlichte, aber erbarmungslose Tatsache zuri.ick
zufiihren war, dal3 er der ,,Li.icken-Generation" zweier Kriege angehorte, in der jeder 
fi.ir einige Zeit fi.ir drei oder vier seines J ahrganges einspringen muf3. 

5. Ist dieser synthetische und regionale Ansatz heute i.iberholt? Regionales, das sei
betont, hat hier nicht eine Lokalisierung und Beschreibung ozeanographischer Prozesse 
zum Ziel, sondern die Aufkliinmg der U rsachen und Auswirkungen dieser V orgiinge 
und die Typisierung von Riiumen auf dieser Grundlage. Ist nicht ein quantitatives 
Verstandnis des gesamten Energiehaushaltes i.iber und in den Ozeanen unser Problem? 
Helfen hier mathematische Modelle oder simulicrende Versuche nicht viel schneller 
weiter? 

Unbestritten ist, daf3 diescs quantitative Verstiindnis und die Ableitung von Gesetz
mal3igkeiten letztes Ziel der Naturwissenschaften bleiben mul3, letztlich mit der Konse
quenz, damit Voraussagen machen zu konnen. Werden wir aber je Erdbeben, Sturrn
fluten, Fangpliitze mit Fangzeiten for die Fischerei zuverliissig voraussagen konnen? 
Werden wir urngekehrt die Ozeane fri.iherer Erdperioden nach Grenzen, vVassertiefen, 
Zirkulation aus den Sedimenten der Tiefseebohrungen rekonstruieren konnen? Wir 
mussen es unter Verwendung aller Hilfsmittel versuchen ,  <loch ist es sicherlich ein 
weiter Weg. Ein Weg, auf elem wir aber den Boden unter den Fi.il3en nicht verlieren 
durfen. Auf diesem Boden hat Dietrich gestanden. Er hat aber auch den weiteren Weg 
gesehen, denn er wuBte aus seinem eigenen Lebensweg mit all seinen Risiken sehr wohl, 
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was Hans Kudzus 1969 so ausgedruckt hat: ,,Wer vorwartskommen will, darf nie gleich
zeitig mit beiden Fiil3en auf der Ertle stehen." 

Damit ist schliel3lich das Menschliche in unserem Verstorbenen angesprochen, das 
hier zurucktreten sollte. Es erklart aber zum grol3en Teil seine wissenschaftlichen 
Leistungen. Er hatte das Gluck, in Berlin vorbildliche Lehrer zu erleben, das Gluck, 
auf vielen Expeditionen praktische Erfahrungen und eigene Anschauung zu erwerben. 
Er hatte die Gabe, diese in ein hart erarbeitetes, umfassendes Wissen einbauen zu konnen, 
und er war in einer sachlichen, unpathetischen Weise vom Meer gepackt. Er war 
aul3erdem emotionell mit dem Schiff verbunden. Es war eine andere, es war se ine  
Welt, nicht nur, weil das Schiff ihn in  die Ferne, in die Weite, an seine Forschung, 
sondern weil es <lurch das Leben an Bord auch zu den IvJenschen fiihrte. Im Sinn 
Joseph Conrads : 

,,Jene Ereignisse auf See, die im 
hellen Licht des Tages den inneren 
Wert eines Mannes offenbaren ... 
die verborgene Wahrhaftigkeit seiner 
Vorsatze, nicht nur den anderen, 
sondern auch sich selbst gegenuber." 

Wir konnen Gunter Dietrich direkt keinen Dank mehr sagen, nur noch seinen Ange
horigen, fiir die Bereitschaft, ihm ohne alles Aufheben in den oft schweren Strecken 
des gemeinsamen Lebenswegs zur Seite zu stehen. Wir konnen unseren Dank aber zum 
Ausdruck bringen, indem. wir iiber seine menschliche Hal tung, seine wissenschaftliche 
Einstellung und seine Leistungen nachdenken, und indem wir versuchen, daraus fiir 
unsere eigene Arbeit Konsequenzen zu ziehen. 
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Fritz Gessner 

27. Juni 1905 - 20. Dezember 1972

Tr aueransprache  

1m Kremator ium Kie l ,  27. Dczember 1972 

Eine grof3e Trauerfeier hatte sich Fritz Gessner ausdriicklich verbeten und so spreche 
ich hier im Namen der Universitat und des Instituts fi.ir Meereskunde. Diese kleine 
Trauergemeinde steht stellvertretend for die grof3e, weltweite Schar dcrer, die Fritz 
Gessner zu Dank verpflichtet sind. 

Wir wollen zuriickschauen auf sein Leben, clas reich an wissenschaftlichen Leistungen, 
aber auch an menschlicher Not war. 

Fritz Gessner war mit einem Blick for groBe Zusammenhange gesegnet. Er war 
fleif3ig und ein 1\!Iensch von hoher Kultur und Bildung. Er stammte aus angesehener 
Familie; Namen bekannter Naturforscher und Dichter stehen in seiner Ahnentafel. 

In Wien ·wurde er 1905 als Sohn eines Bankbeamten geboren, in Schlesien wuchs er 
heran. Sein Botanikstudium in Wien a bsolvierte er binnen vier J ahren. Schon 1928 
promovierte er ,,mit Auszeichnung" in allen Fachern, namlich Botanik, Zoologie und 
Philosophie. Er diente im tschechischen Heer uncl wurde 1930 for drei Jahre Stipendiat 
an der neuen marinbiologischen Station Hicldensee. Dann zog es ihn wieder nach Suden, 
zuerst nach Langenargen am Bodensee, 1935 wurde er Universitatsassistent am Bota
nischen Institut in Miinchen. Hier, in Nyrnphenburg, fand er gute Arbeitsrnoglichkeiten 
und eine anregende Atrnosphare, die sich in zahlreichen Veroffentlichungen nieclerschlug 
und zu seiner Habilitation 1937/38 fi.ihrte. Zu cliesem Zeitpunkt lagen bereits ca. 50 Ver
offentlichungen vor. Neben kleineren popularwissenschaftlichen und floristischen Auf
satzen, die teilweise bereits wahrend des Studiums verfaf3t wurden, entstanden umfang
reiche und breit funclierte Arbeiten zur Pflanzenphysiologie, Limnologie und 1\!Ieeres
biologie. 

1942 endete cliese, in den letzten J ahren bereits vom Kriege i.iberschattete Schaffens
periode, Gessner kam zum Militar. In den ersten Nachkriegsjahren leitete er im Auftrage 
des Bundes fi.ir Naturschutz die kleine hyclrobiologische Station in Seeon/Chiemgau. 
Erst ab 1948 war er wiecler Dozent und spater apl. Professor in :Munchen. Im folgenden 
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Jahrzehnt festigte er seinen Ruf als einer der besten deutschen Kenner der Hydrobiologie.
Die zweite, stark erweiterte Auflage von ,)vieer und Strand" erschien Ende 1956, die
beiden Bande der ,,Hydrobotanik" in den Jahren 1955 und 1959. Als 1959 Curt Hoff
mann plotzlich starb und damit die Abteilung f or Marine Botanik am Institut for
Meereskunde der Universitat Kiel verwaiste, lag es daher nahe, Fritz Gessner als
Nachfolger zu berufen. Mit raschem Entschlul3 trennte er sich 1961 von Miinchen und
suchte einen neuen An fang an der Ostsee, die dreil3ig J ahre vorher den Beginn seiner
selbstandigen Forschertatigkeit gesehen hatte.

Die recht begrenzten Arbeitsmoglichkeiten in den provisorischen Institutsraumen in
der Hohenbergstral3e und die langen Forschungsaufenthalte in Siidamerika hinderten
ihn dann aber, am Kieler Institut wirklich heimisch zu werden. Im ersehnten Neubau
hat er nur noch wenige 1vionate gearbeitet, und die nahe bevorstehende Freiheit des
Emeriten-Daseins blieb ihm <lurch den plotzlichen Tod vorenthalten. Von seinen
Kollegen schlol3 er sich immer mehr ab, und die meisten von uns haben nicht den Weg
zu ihm gefunden, ja, vielleicht nicht einmal gesucht.

Gessners Leben ist typisch for viele seiner Generation in Deutschland. Die Zeit seines
produktiven Schaffens, ,aber au_ch des Aufbaues eines Familienlebens wurde <lurch den
Krieg unterbrochen. Drei Jahre in der Ukraine und auf dem Riickzug <lurch Siidost
europa haben ihre Spuren hinterlassen. Es folgten weitere dreiJahre der Entnazifizierung,
Jahre, in denen 1viil3gunst und Nachtragereien herrschten und die l\!Ienschen erbitterten.
Diese unheilvolle Zeit wirkte bis in die fonfziger Jahre nach; und gerade damals eta
blierten sich die Botanischen Institute neu. Gessner mul3te dreizehn J ahre Jang auf
einen Lehrstuhl warten. Einen Ausgleich for die Isolation fand er in einer Fiille von
Auslandskontakten, die ihm aber neben vicl Freude auch manche Enttauschung

. ,b.raohten.

/ :-'.' . Wiclitigstes G-leichgewicht gegen die menschliche Vereinsamung war die wissen
{ ,.,· schaftliche Arbeit .. Sie war for Gessner nicht die Aneinanderreihung von Einzelbefunden,
/:._�· sopdern .das ·suchen nach einem tiefen Naturverstandnis. Im Vorwort zur zweiten

Aufl;ag� von ,,M,eer und Strand" heil3t es von seiner Reisetatigkeit, dal3 sie ,,ihn gelehrt
hat, a.�1; dem Erlebnis des Weiten und Fernen die Natur der Heimat mit grol3erem

,: 'Verstandnis · zu sehen und mit breiterem Herzen zu lieben".
. . 

. ,�·' . . 

Professor Steemann Nielsen hat das Werk des engagierten und ideenreichen Fach-
gelehrten gewi.irdigt. iviich als Aul3enstehenden faszinierten immer wieder Gessners
Fahigkeit zum Sehen okologischer Zusammenhange, sein Sinn for historische Bezi.ige
und seine grol3artige Literaturkenntnis. Bis in die letzten Tage war Gessner ein Suchen
der, offen for neue Fragen und l\!Iethoden, noch ein Rorer von Vorlesungen und
Kolloquiumsvortragen der marinen N achbardisziplinen.

Wir werden erinnert an das Wort aus ,,Wilhelm 1vieisters Wande1jahre":
,,Weite Welt und breites Leben,
Langer Jahre redlich Streben 
Stets geforscht und stets gegri.indet,
Altestes bewahrt mit Treue 
Freundlich aufgefal3tcs Neue, .... "

35 Jahre lang wirkte Fritz Gessner als Hochschulkhrer. Selbst in den Jahren seines
Ausschlusses von der l\!Ii.inchener Universitat hat er im kleir:cn Kreis Vorlesungen und
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Kurse abgehalten, in denen er die hungrige Generation der Kriegsstudenten mit der 
Brei te seines Wissens und dem Schwung seines Vortrages begeisterte. 

Viele hundert Studentinnen und Studenten haben im Laufe der Jahrzehnte Botanik, 
besonders Pflanzenphysiologie und -okologie bei ihm gelernt, dazu die Methoden 
hydrobiologischer und limnologischer Forschung. Bei ihm wurde auch das Examen zu 
einem Gesprach, in dem sich der Kandidat frei entfalten konnte, auf einem Gang <lurch 
weite Gebiete der Botanik. Und so wie sich Examenskandidaten auf sein Wohlwollen 
und ausgewogenes Urteil verliel3en, so kamen auch die Anfangssemester, um sich von 
Fritz Gessner fur ihr Studium beraten zu )assen. 

Wir nehmen Abschied von einem reich gesegneten und arg geplagten Mann. Wir 
sollten es tun in Dankbarkeit fur alles Gute, das er geleistet und erstrebt hat. 

G.Hempel
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3. Institutsentwicklung

a) Neubau
Das Jahr 1972 hat den Einzug in den Institutsneubau gebracht. Am 4. Mai ubergab

der Iviinisterprasident des Landes Schleswig-Holstein dem Institutsdirektor den Schlussel 
des Neubaues. Am 10. 1vlai wurde im Rahmen der Olympia-Ausstellung ,,Niensch und 
Nieer" das Aquarium eroffnet. Der Einzug der wissenschaftlichen Abteilungen, der 
Bibliothek und der Verwaltung in den Neubau zog sich entsprechend dem Fortschritt 
in der Ausstattung i.iber die zweite Jahreshalfte hin. Der Lehrbetrieb konnte mit ge
wissen Einschrankungen zu Beginn des Wintersemensters 1972/73 im Horsaal und in 
den Scminarraumen aufgenommen werden. Nur die Zentralwerkstatt und das Schiffs
lager sind zur Zeit noch nicht fertiggestellt. 

Die Anlegebri.icke for die Forschungsschiffe des Instituts wurde in der ersten Bauphase 
als Stichpier mit ca. 4C m Lange nahezu fertiggestellt, so daB sie vom Fri.ihjahr 1973 
an vol! genutzt werden kann. In einer zweiten Bauphase soll die vorgesehene Erweiterung 
<lurch eine etwa 100 m lange Querpier folgen. 

Fi.ir die innere Einrichtung des Neubaues begannen die Ausschreibungen, die vom 
Landesbauamt Kiel II unter Mithilfe des Instituts durchgefi.ihrt werclen. Bis zum 
Jahresende konnten mehrere GroBgerate - wie Elektronenmikroskop, Nfassenspektro
meter, Fotolabor - und Horsaalausri.istung - bereits in Betrieb genommen und ein 
groBer Teil des 1VIobiliars beschafft werden. Die ubrige Gerateausstattung wird jedoch 
erst in der kommenden Zeit vor sich gehen. Auch das Institut muB hier noch eine 
erhebliche Kleinarbeit leisten. Eine vorrangige Stellung bei der Beschaffung von Geraten 
kommt elem neu eingerichteten zentralen Isotopenlabor und der Institutswerkstatt zu. 

Fur die gute Zusammenarbeit bei der Fertigstellung des Neubaues sowie der Planung 
und Beschaffung der bisher gelieferten inneren Einrichtung sei den zustandigen Stellen 
auch hier geclankt. 

Neben dem Institutsneubau verfi.igt <las Institut gegenwartig i.iber zwei gro!3ere 
Dependancen, <las Gebaucle Hohenbergstr. 2, in elem vor allem Arbeitsgruppen der 
Sonderprogramme des BlVIBW untergebracht sind sowie i.iber Raume auf elem Kieler 
Seefischmarkt. Gruppen des SFB 95 arbeiten im Hause Tannenberg. 

b) Aquar ium (Abb. 1-4)

Das Schauaquarium, das in seinem dem Besucher sichtbaren auBeren Aufbau elem
Aquarium der Stuttgarter ,,Wilhelma" nachempfunden ist, wurde am 10. l\tfai 1972 
eroffnet. Nahezu 120000 Besucher, davon 90000 in der Ausstellung ,,l'Vlensch und IVIeer", 
haben im ersten Dreivierteljahr die Anlagen besichtigt. Vielen Kieler SchulkindeTn 
konnte im Rahmen des Biologie- und Sachkundeunterrichts ein Blick in die Vielfalt 
aquatischen Lebens vermittelt werden. 

Das Aquarium ist ein wesentliches 11Iittel der Offentlichkeitsarbeit des Instituts. Es 
soll dem Besucher die Fauna der einheimischen Nleere und Seen in okologischen Zu
sammenhangen vorstellen. A.ls Kontrast zeigen einige kleinere Becken die Farbenpracht 
tropischer Nleerestiere. In 23 Aquarien mit Gro13en zwischen 200 und 11000 Litern 
wurclen nach Uberwindung nicht unerheblicher Anlaufschwierigkeiten fast 150 Fisch
arten uncl Wirbellose aus Norclsee, Ostsee, Nlittelmeer, tropischen Nfeeren und den Seen 
und Fli.issen Schleswig-Holsteins versammelt. Im 11Iittelpunkt des Interesses steht ein 
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Abb. l: Teilansicht des Schauraurnes 

Abb. 2: Dorsche aus cler Kieler Bucht 
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Abb. 3: Bedienungsgang mit Halterungsbecken 

• Pumpen 

t- ·-. -
,_
_ __ ._-_·-__ ·-_·_-_·--·�!

I 
,, .................... ................................................. jl 

·t-·-1
I I· ' I r-'-�� 

;l�
1 

I i,-0 0066 

� :
. or·;;,;:�,""

Ozon-i 
Anlage; 

; 

AQUARIUM 

r--�---T·-·--,.' ___ "I 

LGftung • 
Heizung 

N Nord see - 0 Ostsu -Wasser S sunwosser T Tropische Wormwasser - �cktn 

Abb. 4: Schcmatische Darstellung cler Seewasserversorgung 



Heringsschwarm, der kurz vor der Eroffnung cles Aquariums in der alten Holtenauer 
Schleuse des Norcl-Ostsee-Kanals gefangen wurcle. Besonclerer Wert wurcle auf eine gute 
Beschriftung der Becken gelegt. Ein Fuhrer clurch clas Aquarium und cine Ausstellung, 
die Beispiele aus der Forschungsarbeit des Instituts zeigen soll, sincl in Vorberei'·ung. 

Die Wasseraufbereitung cler 35 m3 bzw. 45 m3 umfassenden Hauptkreislaufe ,,Ost
und Nordsee" erfolgt zum ersten 1\1al in einem GroBaquarium durch EiweiBahschau
mung mit regelbarer Ozonzugabe (maximale Leistung 30 g/h 03) nach dem von 
SANDER entwiekelten Prinzip mit nachgeschaltetem Algenbecken (3500 Lux 14 h/d zu
gefilhrte Lichtmenge) und parallel einbezogenem kleinerem Kiesfilter. Bei einem Wasser
durchsatz von 40 m3/h konnte in beiden Systemen die Belastung des Wassers allmahlich 
auf 0,2 bis 0,3 mg/1 N0

2
-N eingependelt werden. Durch eine mit 85000 Kcal/h ausge

legte luftgeki.ihlte Ki.ihlanlage mit Warmeaustausch i.iber Graphit, wird die Temperatur 
der Kreisla.ufe in cler Ostsee auf 13-15° C, in cler Nordsee auf 10-12° C gehalten. 
Die Wasserbevorratung aus 9 m Wassertiefe der Kieler Forde einschlieBlich cles auf 
Nordseesalzgehalt aufgesalzenen Ostseewassers betragt 182 m3 Wasser in einer separaten, 
11 Behalter umfassenden Anlage. 

In das Aquarium einbezogen ist ein mit flieBendem Ostseewasser (6-8 m3/h) verse
henes 140 m3 groBes Seehundbecken, das z. Zt. von zwei Seehunden bewohnt wird. Die 
beiden in Bi.isum aufgezogenen Heuler wurden anlaB!ich der Eroffnung cles Aquariums 
als Geschenk der Stadt Kiel von Oberbi.irgermeister Bantzer elem Institut i.ibergeben. 
Eine Vergesellschaftung der Seehunde mit einem bei Schonberg am Strand gefangenen 
Ti.immler war !eider erfolglos. Ein Besatz mit weiteren Robbenarten ist in Aussicht 
genommen. 

c) Ins t i tut sbeirat

Die J ahressitzung des Institutsbeirates fan cl am 17. April 1972 unter elem Vorsitz
von Herrn Dr.-Ing. Ph. HARTL (DFVLR, Institut for Satelliten-Elektronik, Ober
pfaffenhofen/Obb.) statt. Sie stand unter elem Zeichen der von Januar bis Marz 1972 
durchgefi.ihrten Expedition von F. S. ,,Nieteor" und F. S. ,,Planet" in das Auftriebs
gebiet vor der NW-afrikanischen Ki.iste. Hierzu wurden folgende Referate gehalten: 

Prof. Dr. G. HEMPEL: 
Gemeinschaftsunternehmen ,,Auftrieb 1972" 

Dr. J. NlEINCKE: 
Messung von Schichtung und horizontaler Zirkulation im NW-afrikanischen 
Auftriebsgebiet 

Dr. J\1. TOMCZAK: 
Messung der Oberflachenstrnktur und der Vertikalgeschwindigkeiten im NW
afrikanischen Auftriebsgebiet 

Prof. Dr. K. GRASSHOFF: 
Die chemischen Untersuchungen auf F. S. ,,Nleteor" 

Dr. R. BOJE: 
Die biologischen Untersuchungen auf F. S. ,,ivleteor" 

Die Sitzung klang aus mit einer Besichtigung des Institutsneubaues, zu der Herr 
Reg.-Baudirektor Rose als Leiter des Landesbauamtes Kiel II einen grundsatzlichen 
Einfi.ihrungsvortrag hielt. 
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d) Inst i tut s h a u s h a l t

I m  Haushaltsjahr 1972 erfuhr das Institut wiederum nur bei den Sachmitteln eine
nennenswerte Steigerung, wiihrend sich im Personalsektor die angespannte Finanzlage 
bei Bund und Liindern auswirkte. 

Wissenschaftliche Beamte (WB) 27 
Verwaltungsbeamte (VB) 2 
Wissenschaftliche Angestellte (WA) 16 
Technische und Bi.iroangestellte (TA) 70 
Lohnempfanger (LE) . . . . . . . 11 

Sa. 126 

Aus :tviitteln Dritter wurden mit em- oder meh1jahrigen Dienstvertriigen folgende 
Stellen getragen: 

Wissenschaftliche Angestellte (WA) 16 
Technische Angestellte (TA) . . . 25 

Sa. 41 

Damit erreicht der Gesamtpersonalstand am IflVI-Kiel eine Anzahl von 167 Personen. 

3. Lehrveranstaltungen

a) V o  r l  es u n gen  ( in Klammern Anzahl der Wochenstunden)

I. Sommer-Semester 1972

Einfohrung in die physikalische Ozeanographie I ( l )  

Gezeiten (2) 

Physikalische Eigenschaften des Meerwassers (2) 

Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie Teil IV, 
Spektralanalyse (2) 

Wellen der :tvleeresoberfliiche (2) 

Wellen im lVleer (2) 

Allgemeine Meereschemie II: Chemische Gleichgewichte und 
Abschnitte aus der regional en :rvleereschemie ( 1) 

Allgemeine Zirkulation der Atmosphiire (2) 

Synoptische Meteorologic II (2) 

Theoretische IVleteorologic II (2) 

Einftihrung in die Fauna dcr Nord- und Ostsee 
(mil Demonstationen uncl Exkursionen) (3) 

Angewandte IVleeresbotanik (2) 

Vegetationsgeographie des :tvfeeres ( l )  

Einfohrung i n  die Fischereibiologie (2) 

Einfohrung in die biologische Meereskunde: Nekton, Benthrn, 
N ahrungsketten ( 1) 

Theorie der Befischung (2) 

Produktionsbiologie des l'vleeres (3) 

Mikrobiologie des lVIeeres II ( l )  
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DIETRICH 

DIETRICH 

KRAUSE 

KRAUSS 

KRAUSS 

l'vIAGAARD 

GRASSHOFF 

DEF ANT 

DEF ANT 

DEF ANT 

T!-IEEDE, FLUGEL 

GESSNER 

SCHWENKE 

HEMPEL 

HEMPEL 

THUR OW 

KREY 

RHEINHEIMER 



II. Winter-Semester 1972/73

Meeresstri:imungen (2) SCHOTT 
Physikalische Ozeanographie der Ki.istengewasser und Nebenmeere 
Interne Wellen (2) 

(2) SIEDLER
KRAUSS

Theorie der Turbulenz I (2) 
Allgemeine Meereschemie I 
(Haupt- und Nebenbestandteile des Meerwassers) (1) 
Analyse von Hauptbestandteilen und 
Spurenelemente im :tvieerwasser ( 1) 

Einfi.ihrung in die Theoretische Ozeanographie, 
Tei! I, Hydrodynamische Grundlagen (2) 
Allgemeine Meteorologie und Klimatologie I (2) 
Turbulenz und Austausch in der Atmosphare (2) 

Atmospharische Energetik (2) 

NlAGAARD 

GRASSHOFF 

GRASSHOFF 

KRAUSS 
DEF ANT 
DEF ANT 
DEF ANT 

Ringvorlesung: Nieereskunde der Ostsee (2) DEFANT, FLOGEL, GRASSHOFF, 
KREY, MAGGARD, N!EISSNER, NELLEN, 

RHEINHEIMER, SCHOTT, SCHWENKE, SIEDLER, 
THEEDE, THUROW, ZEITZSCHEL 

Einfi.ihrung in die Tiergeographie des Meeres ( 1) 
Okologische und physiologische Wirkungen der 
Abwasserbelastung des I\11.eeres (I) 
Lebensformen der Tiefsee (2) 
Die Lebensgemeinschaften zwischen Land und :Meer (2) 
Okologie der Meeresalgen (Benthos) (I) 

THEEDE 

THEEDE 
FLU GEL 

GESSNER 
SCHWENKE 

HEMPEL Fischereiliche Nutzung der Weltmeere (2) 
Einfi.ihrung in die Variationsstatistik ( 4) 
Theoretische Planktologie (2) 

HEMPEL, ZEITZSCHEL mit SCHNACK 
KREY 

Ausgewahlte Methoden der Planktonforschung (1) 
Systematik und Okologie der Pilze ( 1) 
Methoden der Gewassermikrobiologie 
Fischzucht- und Aquakulturverfahren 

b) Seminare, Ubungen,  Prakt ika  u n d  Exkurs ionen

I .  Sommer-Semester 1972 

Ubungen zu Gezeiten ( 1) 
Ubungen zur Einfi.ihrung in die Theoretische 

Ozeanographie, Teil IV (2) 
Praktische Ubungen zur Ortsbestimmung auf See 
(mit F. K. ,,Alkor") (4) 
Ubungen zur Synoptischen Meteorologie II ( 1) 

Ubungen zur Theoretischen Meteorologie II ( 1) 
Wetter besprechung ( 1) 
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ZEITZSCHEL 
RHEIN HEIMER 

RHEINHEIMER, Gocrrn 
NELLEN 

SCHOTT 

WrLLEBRAND 

OHL 
SPETH 
ARPE 

DEF ANT 



Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2) 

Elektronenmikroskopische Praparationstechnik ( 4) 
Meeresbiologischer Kurs (3) 

Meeresbiologisches Praktikum (Experimente zur Okologie 
und Physiologie der Meerestiere) (3) 

Kryptogamenkurs (8) 

Benthosvegetation der Nord- und Ostsee 
(mit Bestimmungsilbungen an Meerespflanzen) (3) 

Planung und Auswertung biologischer Forschungsfahrten (2) 

Fischereibiologisches Einfiihrungspraktikum (6) 
(am Ende des Semesters auf Helgoland) 

DIETRICH, DEFANT, 
KRAUSS, MAGAARD 

FLU GEL 
KINNE, FLUGEL 

THEE DE 

GESSNER 

SCHWENKE 

ZEITZSCHEL, HEMPEL 

HEMPEL, NELLEN 

Planktonpraktikum ( 4) KREY, ZEITZSCHEL mit SMETACEK 

Meeresbiologische Exkursionen mit den Forschungskuttern 
,,Alkor" und ,,Hermann Wattenberg" GESSNER, KREY, HEMPFL, 

THUROW, FLUGEL, SCHWENKE, 
THEEDE, ZEITZSCHEL, NELLEN 

II. Winter-Semester 1972/73

Ubungen zu Meeresstromungen ( l) 
Proseminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographie (I) 
Praktikum der physikalischen Ozeanographie 
Teil I, fiir Hauptfachler 
-Obungen zur Einfiihrung in die Theoretische 
Ozeanographie, Teil I (2) 
Meereschemisches Praktikum mit Proseminar 
Terrestrische und astronomische Ortsbestimmungen auf See (2) 
Meteorologisches Instrumentenpraktikum ( 4, 14-tagl.) 
Wetterbesprechung (I) 

Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar 

MEIN CKE 
OHM, SmnLER 

OHM 

KASE 
GRASSHOFF 

OHL 
CLAUSS, ARPE 

DEF ANT 
DEFANT, KRAUSS, 

SmDLER, MAGAARD 
Seminar fiir Diplomanden und Doktoranden 
der physikalischen Ozeanographie (2) 

Meereszoologische Arbeitsgemeinschaft (2) 
Meeresbiologisches Seminar (2) 

KRAuss, SmDLER, MAGAARD 
FLUGEL, THEEDE 

GESSNER 

Arbeitsmethoden der Meeresbotanik (marine Vegetationskunde, 
Standortsokologie, Zellokologie; mit Demonstrationen 
und Ausfahrten (2)) SCHWENKE 

Fischereibiologische Exkursionen (ganztagig) HEMPEL, THuRoW 

Planktologisch-Fischereibiologisches Seminar (2) KREY, HEMPEL, 
ZEITZSCHEL, NELLEN 

Meeresmikrobiologisches Seminar (2) RHEINHEIMER 
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Meeresmikrobiologisches Seminar fur Doktoranden (3) RHEINHEIMER 

Meeresbiologische Exkursionen mit den Forschungskuttern 
,,Alkor" und ,,Hermann Wattenberg" GESSNER, KREY, HEMPEL, THUROW, 

FLUGEL, SCHWENKE, THEEDE, ZEITZSCHEL, NELLEN 

c) K ol loquiumsvortrage

BoJE, Dr.J. (HM-Kiel) am 7.1.1972: 
,,Untersuchungen zur sommerlichen Massenentwicklung von Blaualgen in der mitt
leren und ostlichen Ostsee". 

SCHRAMM, Dr. W. (HM-Kiel) am 21. 1. 1972: 
,,Untersuchungen zur sommerlichen Massenentwicklung von Blaualgen in der mitt
mariner Algen". 

SCHOTT, Dr. F. (HM-Kiel) am 28. 1. 1972: 
,,Uber die Bestimmung charakteristischer Parameter interner Wellen". 

MoRK, Prof. Dr. M. (Univ. Bergen/Norwegen) am 4. 2. 1972: 
,,Atmospherically forced motion in a stratified ocean of varying depth". 

WELLERSHAus, Dr. St. (Inst. f. Meeresforsch. Bremerhaven) am 11. 2. 1972: 
,,Konstruktion und Einsatz eines neuen Bodenwassersammlers in der Iberischen 
Tiefsee". 

KREFFT, Dr. G. (BFA f. Fischerei, Hamburg) am 4. 4. 1972: 
,,Ichthyologische Untersuchungen im Siidatlantik". 

EHRHARDT, Dr. M. (If M-Kiel) am 28. 4. 1972: 
,,Massenspektroskopische Identifizierung von Petroleum-Kohlenwasserstoffen extra
hiert aus Austern der Bucht von Galveston, Texas". 

PoR, Prof. Dr. F. D. (Hebrew Univ. Jerusalem) am 4. 5. 1972: 
,,Rotes Meer und Ostsee, Parallelen und Antipoden". 

HOPPE, Dr. H. G. (If M-Kiel) am 5. 5, 1972: 
,,Untersuchungen zur Okologie und Taxonomie der im Bereich der Kieler Bucht 
vorkommenden Hefen". 

FRANKIGNOUL, Ing. C. (Univ. Liege/Belgien) am 12. 5. 1972: 
,,Methods to detect the propagation of low and high frequent motions in the sea". 

KoROLEFF, Dr. F. (Inst. of mar. Res. Helsinki/Finnland) am 19. 5. 1972: 
,,Special Problems of Baltic Marine Chemistry". 

OsTAPOFF, Dr. F. (NOAA, Miami/USA) am 1. 6. 1972: 
,,Vorlaufige Ergebnisse eines Experiments in der oberflachennahen Mischungs
schicht". 

CAVANrE, Dr. A. (Cent. Ocean. de Bretagne, Brest/Frankreich) am 2. 6. 1972: 
,,Internal waves in the Strait of Gibraltar". 
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HEsTHAGEN, Dr. I. (Inst. Mar. Biol. Oslo/Norwegen) am 8. 6. 1972: 

,,Uber das Hyperbenthos - mit besonderer Ri.icksicht auf eine Untersuchung in 
der Kieler Bucht". 

ROBINSON, Prof. Dr. A. R. (Harvard Univ. Cambridge/USA) am 9. 6. 1972: 

,,The Mid-Oceanic Dynamics Experiment (MODE)". 

LINDQUIST, Dr. A. (Havsfiskelaboratoriet, Lysekil/Schweden) am 9. 6. 1972: 

,,Sakulare und kurzfristige Veranderungen im Skagerrak". 

HARTOG, Dr. C. den (Leiden/Holland) am 16. 6. 1972: 

,,Die Biologie der marinen BHitenpflanzen". 

HOLLAN, Dr. E. (IfM-Kiel) am 23. 6. 1972: 

,,Die Entstehung von Wellengruppen kurzer interner Wellen im :tvieere". 

WOLFF, Dr. T. (Zool. :Museum Univ. Kopenhagen) am 30. 6. 1972: 

,,The concept of the hadal Fauna". 

KoNIG, Dr. D. (Landesamt f. Wasserwirtschaft, Kiel) am 20. 10. 1972: 

,,Die Abwassersituation an der schleswig-holsteinischen Nordseeki.iste". 

SrMoNs, Dr. T.J. (Canada Centre for Inland Waters, Burlington/Canada) am 
26. 10. 1972:

,,Three-dimensional numerical models of the Great Lakes".

SMETACEK, Dipl.-Biol. V. (IfivI-Kiel) am 27. 10. 1972: 

,,Planktonpigmente als Index for Aufbau- und Abbauvorgange im 1vfeere". 

TOMCZAK, Dr. M. (HM-Kiel) am 3. 11. 1972: 

,,Die Hydrographie des NW-afrikanischen Auftriebsgebietes nach 11essungen der 
RoBbreiten-Expedition 1970". 

MEYER-REIL, Dr. L.-A. (HM-Kiel) am 17. 11. 1972: 

,,Die Salzanspri.iche von Ostsee-Bakterien". 

SIEDLER, Prof. Dr. G. (HM-Kiel) am 17. 11. 1972: 

,,Die Bestimmung der Vertikalgeschwindigkeit im 1'1eer aus Temperaturmessun
gen". 

L-ONING, Dr. K. (Biol. Anst. Helgoland) am 24. 11. 1972:

,,Photomorphosen bei marinen Algen".

Le FLOCH, Prof. Dr. J. (Cent. Ocean. de Bretagne, Brest/Frankreich) am 30. 11. 1972: 

,,Equatorial under current system in the eastern part of the Atlantic Ocean". 

LANGE, Dr. R. (Oslo/Norwegen) am 1. 12. 1972: 

,,The biochemistry of cell volume regulation in marine animals". 

SPEER, Dr. A. (HM-Kiel) am 8. 12. 1972: 

,,Pharmakologisch wertvolle Substanzen aus dem :tvieer". 
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SHONTING, Dr. D. H. (Naval Underwater System Center Headquarters Newport/Rhode 
Island, USA) am 12. 12. 1972: 
,,Energy calculations related to current and temperature observations made during 
COBLAMED in the 1viediterranean". 

PETERS, Prof. Dr. N. (Inst. f. Hydrobiol. u. Fischereiwiss. Hamburg) am 15. 12. 1972: 
,,Gewebsdegeneration und -proliferation unter der Einwirkung chemischer Noxen 
auf den Fischorganismus". 

5. Veroffentlichungen und wissenschaftliche Kontakte

a) Ver  off e n  t l i ch  ungen

I.  Bi.icher 

REMANE, A. and C. ScHLlEPER: Biology of Brackish Water. 372 pp., (2nd edition). 
Die Binnengewasser 25, Schweizerbart, Stuttgart: Wiley Interscience Div., New 
York-Toronto Sydney, 1971. 

SCHLIEPER, C. (Ed.): Research Methods in Marine Biology. 300 S., 111 Abb., 19 Tab. 
(Ubersetzung der deutschen Ausgabe aus dem J ahre 1968) London: Sidgwick and 

Jackson, 1972. 

II. ,,Meteor'' -F orschungserge bnisse

BEHR, H. D. und FR. DEFANT: Untersuchungen zur Aerologie und zum Warmehaushalt 
i.iber dem westlichen Arabischen :Meer wahrend der Nord-Ost-Monsum-Periode. 
Reihe B, 8, 1-30, 1972. 

HEMPEL, G. und W. NELLEN: Bericht i.iber den Verlauf der Rof3breiten-Expedition 1970. 
19. Reise von F. S. ,,Meteor" vom 11. Januar bis 3. April 1970. Reihe A, 10,
51-78, 1972.

RABSCH, U.: Zur Verteilung von Sauerstoff und Nahrstoffen im Persischen Golf auf
grund von Beobachtungen von F. S. ,,Meteor" im Fri.ihjahr 1965. Reihe A, 11, 
74-88, 1972.

SIEDLER, G.: Nordost-Atlantik-Expedition 1971. Reihe A, 10, 79-95, 1972. 

III. Aufsatze

ARNTZ, W.: Uber das Auftreten des parasitischen Copepoden Lernaeocera branchialis in 
der Kieler Bucht und seine Bedeutung als biologische Markierung. Arch. Fisch.

Wiss. 23, 118-127, 1972. 

ARNTZ, W.: Uber <las Auftreten des Nemertinen J..1alacobdella grossa islandica in der 
Kieler Bucht. Kieler Meeresforsch. 28, 199-203, 1972. 

ARNTZ, W.: Periodicity of diet food intake of cod Gadus morhua in Kiel Bay. Oikos suppl. 
14, 1972. 

ARNTZ, W. und G. HEMPEL: Biomasse und Produktion des l\fakrobenthos in der Kieler 
Bucht und seine Verwertung durch Nutzfische. Verh. dtsch. zool. Ges. 32-37, 1971. 

ARNTZ, W. und W. WEBER: Zur Herkunft des Wittlings (1\1erlangius merlangus (L.) der 
Kieler Bucht. Ber. dt. wiss. Komm. Meeresforsch. 22, 385-397, 1972. 

ARPE, K. und FR. DEF ANT: Die Quellen und Senken und die vertikalen und meridio
nalen Fli.isse der turbulenten kinetischen Energie in der Tropo- und unteren Stra-
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tosphare am 12. Dezember 195 7 im W ellenzahlbereich. Bonner Met. Abhandl., 17, 
63-92, 1972. Klimatologische Forschung, Festzeitschrift zum 60. Geburtstag von
Hermann Flohn.

DEFANT, FR.: Klima und Wetter der Ostsee. Kieler Meeresforsch. 28, 1-30, 1972. 

DEFANT, FR., FECHNER, H. und P. SPETH: Synoptik und Energetik der Hamburger 
Sturmflutwetterlage vom Februar 1962: Energetische Haushaltsgleichungen, synop
tische Analyse und Berechnung des Windfeldes. Berichte des Deutschen Wetter
dienstes, 127, 1-85, 1972. 

DIETRICH, G. (ed.): Upwelling in the ocean and its consequences. Geoforum, 11, 1-92, 
1972. 

DIETRICH, G.: In memoriam Karl Brocks. Z. Geophys. 38, 811-813, 1972. 

EHRHARDT, M.: Petroleum hydrocarbons in oysters from Galveston Bay. Environ. 
Pollut. 3, 257-272, 1972. 

EHRHARDT, M. and :tvL BLUMER: The source identification of marine hydrocarbons by 
gas chromatography. Environ. Pollut., 3, 179-194, 1972. 

ELBRACHTER, I\tl.: Begrenzte Heterotrophie bei Amphidinium (Dinoflagellata), Kieler 
Meeresforsch. 28, 84, 1972. 

ENGELMANN, H.: Untersuchungen an Komponenten fur Tiefwasserverankerungssysteme, 
Kieler Meeresforsch., 28, 119-129, 1972. 

FECHNER, H.: Die kinetische Energie und der Transfer zwischen zonaler und turbulenter 
kinetischer Energie der Hamburger Sturmflutwetterlage vom Februar 1962. Mete
orologische Rundschau, 25, 69-81, 1972. 

FECHNER, H.: Die Leistung der Reibungskrafte in der Atmosphare uber Nordatlantik 
und Europa wahrend der Hamburger Sturmflutwetterlage 1962. Meteorologische 
Rundschau, 25, 171-180, 1972. 

FLiiGEL, H.: Ninety Years' High-pressure Research. Proc. Royal Soc. Edinburgh (B.) 
73, 279-285, 1972. 

FRITZ, H., BREY, B. und L. BEREss: Polyvalente Isoinhibitoren fur Trypsin, Chymo
trypsin, Plasmin und Kallikreine aus Seeanemonen (Anemonia sulcata), Isolierung, 
Hemmverhalten und Aminosaurezusammensetzung. Hoppe-Seyler's Z. Physiol 
Chem. 353, 19-30, 1972. 

GESSNER, F. und W. SCHRAMM: Physiologische Untersuchungen an der tropischen Basi
diomyceten-Flechte Cora montana (Sw.) R. Sant. Mitt. Inst. Colombo-Aleman 
Invest. Cient. 6, 65-72, 1972. 

GRASSHOFF, K.: History and Problems of the International Marine Research in the 
Baltic. Mare Balticum, 56-67, 1972. 

GRASSHOFF, K.: Die Ostsee ist ein krankes Meer. Das Tier, 4, 29-30, 1972. 

GRASSHOFF, K.: Global Enviromental Monitoring. SCOPE Report I, 67 pp, 1972. 

GRASSHOFF, K. und H. JOHANNSEN: A New Sensitive and Direct Method for the Auto-
matic Determination of Ammonia in Sea Water. Journal d. Cons. 34, 3, 516-521, 
1972. 
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GRASSHOFF, K. und A. WENCK: A Modern Version of the I'vlohr Knudsen Tritation for 
the Chlorinity of Sea Water. Journal d. Cons. 34, 3, 522-528, 1972. 

HAMMER, L.: Temperatur-Toleranz tropischer Meeresalgen und mariner Phanerogamen. 
Mitt. Inst. Colombo-Aleman Invest. Cient. 6, 53-64, 1972. 

HAMMER, L.: Anaerobiosis in I'viarine Algae and J\!Iarine Phanerogams. 
Proceeding of the Vlth Intern. Seaweed Symposium, University of Tokyo Press, 
414-419, 1972.

HEINRICH, M.: Transmission, Reflection and Absorption by Clouds under Considera
tion of Droplets and Band Absorption. Proc. Int. Radiation Symposion, Sendai 
Japan, May 1972. 

HEMPEL, G.: I'vieeresforschung - Helfer der Fischerei? Schriftenreihe der Schleswig
Holsteinischen Fischwirtschaft, 11, l 9-30, 1972. 

HEMPEL, G.: The Sea as a Source of Food. Economics, 4, 32-39, 1972. 

HEMPEL, G.: Biologische Auswirkungen der I'vleeresverschmutzung. Universitas, 27, 6, 
647-653, 1972.

HEMPEL, G.: J\!Iehr Nahrung aus dem Ozean - Anwendung biologischer Meeresfor
schung. Meerestechnik, Marine Technology, 4, 133-176, 1972. 

HEMPEL, G. und H. WEIKERT: The neuston of the subtropical and boreal North-eastern 
Atlantic Ocean. A review. Marine Biology 13, 70-88, 1972. 

HoLLAN, E.: Kurzperiodische interne Wellen des Meeres als Folge kleinraumiger kurz
zeitig wirksamer iiul3erer Krafte. Dt. hydrogr. Z. 25, 14-37, 1972. 

HOPPE, H.-G.: Untersuchungen zur Okologie der Hefen im Bereich der westlichen Ost
see. Kieler Meeresforsch. 28, 54-77, 1972. 

HOPPE, H.-G.: Untersuchungen zur Differenzierung und Taxonomie von Hefen aus der 
westlichen Ostsee. Kieler Meeresforsch. 28, 219-226, 1972. 

HORSTMANN, U.: Uber den Einflul3 von hiiuslichem Abwasser auf das Plankton in der 
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forsch. 28, 213-218, 1972. 
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marks. Kieler Meeresforsch. 28, 45-47, 1972. 
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1972. 
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MmNCKE, J.: The hydrographic section along the Iceland-Faroe-Ridge carried out by 
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372-384, 1972.
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THEEDE, H., ScHAUDINN, J. and F. SAFFE: Ecophysiological studies on four Nereis 
species of the Kiel Bay. Oikos 14, 1972, im Druck. 

TOMCZAK, M.: Problems of Physical Oceanography in Coastal Upwelling Investigations. 
Geoforum, 11, 23-34, 1972. 

ULRICH,].: Untersuchungen zur Pendelbewegung von Tiderippeln im Heppenser Fahr
wasser (Innenjade). Die Kiiste, 23, 112-121, 1972. 

ZENK, W.: Observations of temperature and salinity fine-structure in deep water west 
of Gebraltar, resulting from turbulent and molecular mixing processes. Rapp. 
Proc.-verb. 162, 29-34, 1972. 

ZEITZSCHEL, B., jERLOV, N. G. and H. PosTMA: Suspended solids and turbidity.111-127. 
In: Goldberg (Ed.), A guide to marine Pollution. Gordon and Breach, New York 
1972. 

IV. Diplomarbeiten und Dissertationen

Au KHAN,].: Distribution and abundance of fishlarvae in the Gulf of Aden and in the 
waters off the coast of W. Pakistan in relation to the enviroment. Diss., Kiel 1972. 

ARNTZ, B.: Fischotolithen als Hilfsmittel in der Fischereiforschung. Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

ARPE, K.: Der Haushalt der groBturbulenten kinetischen Energie for einen ausgewiihlten 
sommerlichen Zeitraum for die Nordhemisphiire ni:irdlich von 20° N (19. 6. 1967 
bis 28. 6. 1967), Diss., Kiel 1972. 

BROCKEL, v. K.: Eine Methode zur Bestimmung des Kaloriengehaltes von Seston. 
Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

EHLEBRACHT, J.: Stoffliche Veranderungen wahrend des Reifezyklus im Ovarium von 
Herbst- und Fri.ihjahrsheringen (Clupea harengus L.) der westlichen Ostsee. Diss. 
Kiel 1971. 

GROSCH, U. A.: Die Abwasserbelastung der Untertrave in den Jahren 1968, 1969 und 
der EinfluB der Abwiisser auf das l\ifakrobenthos des Astuars. Diss., Kiel 1972. 

HEINRICH, M.: Transmission, Reflexion und Absorption von Wolken unter Beriicksich
tigung der Tropfen- und Bandenabsorption. Diss., Kiel 1972. 

HILLEBRANDT, M.: Untersuchungen iiber die qualitative und quantitative Zusammen
setzung des Zooplanktons in der Kieler Bucht wahrend der Jahre 1966-1968. 
Diss., Kiel 1972. 

KXsE, R.: Zur Erzeugung interner Wellen der Vertikalgeschwindigkeitsfelder an einer 
Grenzfliiche. Diss., Kiel 1972. 

KDHNHOLD, W.: Untersuchungen i.iber die Toxizitiit von Rohi:ilextrakten und -emul
sionen auf Eier und Larven von Dorsch und Hering. Diss., Kiel 1972. 

MARTENS, P.: Zur Charakterisierung der Kotballen von vier dominierenden Copepo
denarten der Kieler Bucht. Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

MAu, G.: Auswirkung des erwarmten Kiihlwassers des Gemeinschaftskraftwerks 
Kiel Ost auf Teile der Kieler Forde. Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

MEYER-REIL, L.-A.: Untersuchungen iiber die Salzanspriiche von Ostseebakterien. 
Diss., Kiel 1972. 

PALssoN, 0.: Nahrungsuntersuchungen an den Jugendstadien (0-Gruppen) einiger 
Fischarten in isliindischen Gewiissern. Dipl.-Arb., Kiel 1972. 
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PoMMERANz, T.: Der Einflul3 von Wellenschlag und Licht auf die Eier der Scholle 
(Pleuronectes platesssa L.). Diss., Kiel 1972. 

PuTTLER, G. 0.: Die Abhangigkeit der Eiergrol3e von der Konstitution der Mutter 
beim Hering (Clupea harengus L.) in der westlichen Ostsee. Diss., Kiel 1972. 

SADJEDI, F.: Qualitative und quantitative Untersuchungen zum Vorkommen der coli
formen Bakterien im Bereich der westlichen Ostsee. Diss., Kiel 1972. 

ScHoTT, R. : Energiedissipationen von Seiches-Schwingungen bei laminarer 
Grenzschicht im rechteckigen Tank. Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

SHAFFER, G.: A theory of time-dependent upwelling induced by a spacially and tempo
rally varying wind with emphasis on the effects of a seabreeze-landbreeze cycle. 
Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

SHAMEEL, M.: Untersuch1mgen ilber den Einflul3 des hydrostatischen Druckes auf den 
0

2
-Gaswechsel mariner benthischer Algen. Diss., Kiel 1972. 

SPEER, A.: Ein J ahresill:krblick produktionsbiologischer Untersuchungen an verschie
denen PlanktongroOengruppen unter besonderer Berilcksichtigung der Energie. 
Diss., Kiel 1972. 

WoRNER, F.: Fischbrut im Neustal des Seegebietes der Shetland-Inseln, insbesondere 
Untersuchungen zur Nahrung und Nahrungsauswahl der Jugendstadien zweier 
Onos-Arten (0. cimbrius L. und 0. mustela L.). Dipl.-Arb., Kiel 1972. 

WEGJ'!ER, G.: Geostrophische Oberflachenstromung im nordlichen Nordatlantischen 
Ozean wahrend des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957 /58. Dipl.-Arb., 
Kiel 1972. 

b) Vortrage v o r  wissenschaf t l ichen Inst i tut ionen und be i  Kongressen
im Aus land

ARNTZ, Dr. W.: 
29. 9. 1972 in Kopenhagen, Danemark
(ICES C.M.)
On the significance of the parasitic copepod Lemaeocera branchialis (L.) for the
question about the origin of Kiel Bay whiting (Merlangius merlangus (L.) ).

EHRHARDT, Dr. M.: 
4. 10. 1972 in Kopenhagen, Danemark
(8. Konferenz der Bait. Ozeanographen)
Hydrocarbons in marine organisms.

FLUGEL, Prof. Dr. H.: 
19. 9. 1972 in Edinburgh, Schottland
(Second International Congress on the History of Oceanography)
Ninety Years' High-pressure Research.

GESSNER, Prof. Dr. F.: 
12. 7. 1972
Biolog. Station Lunz/Niederosterreich
Limnologie tropischer Flusse.
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GRASSHOFF, Prof. Dr. K.: 

13. 12. 1972 in Goteborg, Schweden
Oceanografiska Institutet
Aspekter och mojligheter i organisk havskemie.

GRASSHOFF, Prof. Dr. K.: 

7. 10. 1972 in Gdynia, Polen
(anlal3lich der Kieler Tage)
History of international marine research in the Baltic.

GusT, G., BIERMANN, P. HATJE, G. und K. OHM: 

6. 7. 1972 in Aarhus, Danemark
(ICES Symposium on "The Physical Processes Responsible for the Dispersal of
Pollutants in the Sea with special Reference to the Nearshore Zone")
A multi-channel measuring and recording device with high storage capacity and
IBM compatibility.

HEINRICH, Dr., M.: 

27. 5. 1972 in Sendai,Japan
(International Radiation Symposium)
Transmission, Reflection and Absorption by Clouds under Consideration of Droplet
and Band Absorption.

HORSTMANN, Dr. U.: 

3. 11. 1972 in Stacja Biologiczna Gorki Wschodnie, Polen
(Meeting of Committee members and chairmen of working groups of Baltic Marine
Biologists)
Massproduction of blue-green algae in the Baltic.

KREMLING, Dr. K.: 

2. 10. 1972 in Kopenhagen, Danemark
(8. Konferenz der Bait. Ozeanographen)
Trace metal analysis of Baltic waters by anodic stripping voltammetry.

KRAUSE, Dr. G.: (13th International Conference on Coastal Engineering) Velocity 
profiles in shallow water waves, 10. 7. 1972 in Vancouver, Canada. 

KRAuss, Prof. Dr. W.: 

18. 9. 1972 in Woods Hole/Mass. USA
Woods Hole Oceanographic Institution
Inertial waves in deep water.

KRAUSS, Prof. Dr. W.: 

21. 9, 1972 in Miami/Florida, USA
Universitat Miami
On wind-generated internal waves.

KRAUSS, Prof. Dr. W.: 

4. 10. 1972 in Kopenhagen, Danemark
(8. Konferenz der Balt. Ozeanographen)
Wind-driven oscillations of an enclosed basin with bottom friction.
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LENZ, Dr. J.: 
23. 5. 1972 in Pallanza, Italien
(IBP-UNESCO Symposium on Detritus and its Ecological Role in Aquatic Eco
systems)
The size distribution of particles in marine detritus.

MAGAARD, Prof. Dr. L.: 

10. 10. 1972 in Bergen, Norwegen
Universitat Bergen
On the generation of internal gravity waves by meteorological forces.

MEINCKE, Dr. J.: 

26. 7. 1972 in Kopenhagen, Dane mark
(ICES-J ahrestagung)
Recent Observations of the Overflo-w across the Greenland-Scotland-Ridge.

RAETHJEN, Dr. H.: 
8. 5. 1972 in Paris, Frankreich
(Colloque International L-Homme, L'Air et L'Eau)
Physical Aspects of Marine Pollution.

SCHNACK, Dr. D.: 
5. 6. 1972 in St. Andrews, N. B. Kanada
Fisheries Research Board of Canada, Biological Station St. Andrews
Quantitative fish-larvae surveying with special reference to herring larvae ecology.

SCHNACK, Dr. D.: 
28. 9. 1972 in Kopenhagen, Danemark
(ICES C.M.)
Report on the international survey of herring larvae in the North Sea and adjacent
waters in 1971/72.

ScHOTT, Dr. F.: 
12. 7. 1972 in Woods Hole, Mass., USA
Woods Hole Oceanographic Institution
Computations of internal wave directional spectra from moored instruments.

SmDLER, Prof. Dr. G.: 
26. 5. 1972 in Cambridge, USA
Massachusetts Institute of Technology
Spatial Scales of High Frequency Ocean Currents.

THEEDE, Doz. Dr. H.: 
8. 9. 1972 in Obergurgl, Osterreich
(Internationales Symposium i.iber Temperaturbeziehungen heterothermer Orga
nismen)
Genetic and nongenetic resistance adaptation of marine animals to cold in relation
to their distribution.

THEEDE, Doz. Dr. H.: 
15. 9. 1972 in Texel, Holland
(Seventh Europeans Symposium on Nfarine Biology)
Comparative studies on the influence of oxygen deficiency and hydrogen sulphide
on marine bottom invertebrates.
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THEEDE, Doz. Dr. H.: 

29. 9. 1972 in Monaco
(XVIIe Congres International de Zoologie)
Problems of adaptation of marine animals to high hydrostatic pressure.

ZsoLNAY, Dr. A.: 

21. 5. 1972 in Chapel Hill, USA
University of North Carolina
The fate of organic material, especially the hydrocarbons, in the sea.

c) Wissensc haf t l i che  Konferenzen im Inst i tut

Im Jahre 1972 fanden im Institut eine Reihe wissenschaftlicher Konferenzen statt,
von denen die wichtigsten wegen ihrer i.iberregionalen Bedeutung hier genannt seien: 

30. J uni 1972: Sitzung der Mitglieder des ,,SCOR Executive Commitee" zur Pla
nung der II. Joint Oceanographic Assembly.

6. Oktober 1972: Gesprach i.iber wissenschaftlich-technische Probleme im Hinblick
auf die Reinhaltung des Meeres, veranstaltet <lurch die Wirtschaftsvereinigung
industrieller Meerestechnik e. V. (WI�l). 

12. Oktober 1972: Wissenschaftliches Eroffnungs-Kolloquium des Instituts fi.ir
Meereskunde mit Vortragen von Prof. KRAUSS (HM) i.iber ,,Physikalische
Ozeanographie als Systemanalyse" und Dr. EHRHARDT (HM) i.iber ,,Aufgaben
und Aspekte der organisch-chemischen Meeresforschung".

12./13. Oktober 1972: 28. Sitzung der Senatskommission fi.ir Ozeanographie der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft mit wissenschaftlichem Rundgesprach i.iber 
die Tendenzen ki.inftiger Hochseeforschung und ihre Konsequenzen for die 
Forschungsplanung in der Bundesrepublik Deutschland. 

d) Gas t for scher

Jov1c, Dr. F. 

MoRcos, Prof. Dr. S. A. 

OHNO, Dr. M. 

SARMA, M. SC. A. H. v.

Institut Boskovic, Zagreb/Jugoslavien 
1.-15. 12. 1972 

Universitat Alexandria/A.gypten 
15. 6.-15. 9. 1972

USA Marine Biological Station, Kochi University/Japan
I. 1.-30. 10. 1972

Indian Ocean Biological Centre, Cochin/Indien
I. 1.-31. 12. 1972

6. Mitarbeit in deutschen und auslandischen wissenschaftlichen Organisationen

Zahlreiche Wissenschaftler des Instituts sind in deutschen und auslandischen wissen
schaftlichen Organisationen bzw. deren Arbeitsgruppen tatig: 

Deutsche Kommission fi.ir Ozeanographie (DKfO): 
Programmausschul3: Dietrich, Hempel 

Ausschul3 fi.ir Nachwuchsforderung und Fortbildung: 
Hempel (stellvertr. Vorsitzender) 
Ausschul3 fi.ir Internationale Angelegenheiten: 
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Dietrich (stellvertr. Vorsitzender Hempel) 
AusschuB for MeBtechnik und Apparatebau: 
Siedler 
AusschuB for Erniihrung aus dem Meer: 
Hempel (stellvertr. Vorsitzender), Dietrich 
AusschuB for Fragen der Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphiire: 
Defant (stellvertr. Vorsitzender), Krauss 
AusschuB for Fragen der :Meeresverschmutzung: 
Hempel, Rheinheimer 

Deutsche Wissenschaftliche Kommission fur Meeresforschung (DWK): 
Dietrich, Grasshoff, Hempel, Krey, Nellen 

Deutsche F orschungsgemeinschaft, Senatskommission fi.ir Ozeanographie: 
Defant, Dietrich, Hempel, Krey 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes: 
Defant (Vorsitzender), Krauss 

Vorstand Deutsche Geophysikalische Gesellschaft: 
Krauss 

Vorstandsrat der Deutschen Union for Geodasie und Geophysik: 
Krauss 

Deutsche Kommission fi.ir Global Atmospheric Research Programms (GARP) der 
DFG: 

Defant 

International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO): 
Dietrich, Grasshoff (Mitglied Excekutiv-Kommittee) 

International Association of Biological Oceanography (IABO): 
Hempel (Prasident), Kinzer, Krey 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES): 
Dietrich, Grasshoff, Hempel 

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC): 
Hempel (Vorsitzender der Working Group on Training and Education) 
Grasshoff (Group of Experts on Ocean Variability) 

Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR): 

Hempel (Mitglied des Exekutivausschusses und Arbeitsgruppen), Siedler (Mit
glied der Working Group on Continuous Velocity Measurements und Vor
sitzender der Working Group on Oceanography Related to GATE), Zeitz
schel (Mitglied der Working Group on Biological Data Inventories, ACMRR), 
Grasshoff (Vorsitzender der Working Group of Oceanographic Tables and 
Standards und Mitglied der Working Group on Biological Monitoring), 
Flu.gel (Mitglied der Working Group Zooplankton Laboratory Methods), 
Ulrich (Vorsitzender der Working Group on Morphological Mapping of the 
Ocean Floor), Schott (Mitglied der SCOR/IABSO/UNESCO-Working Group 
Tides of the open sea) 

UN Food and Agriculture Organization (FAO): 
Hempel (Vorsitzender der ACMRR Working Group of Fish eggs and larvae) 

International Biological Programme (IBP): 
Krey 
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International Union for Conservation of Nature: 
Hempel (Mitglied der Ecology Commission) 

International Commission for the Northwest Atlantic Fisheries (ICNAF): 
Schnack (Herring Working Group) 

I CSU-Scientific Commission on Problems of the Environment (SCOPE): 
Grasshoff (Buromitglied) 

Deutscher LandesausschuB von SCOPE: 
Grasshoff 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Fischereiverbandes: 
Hempel, Nellen 

Kommittee der Baltischen Biologen: 
Hempel, Horstmann, Theede 

7. Aus den Forschungsarbeiten der Abteilungen

I. Regionale Ozeanographie (G. DIETRICH t)

Am 2. Oktober starb unerwartet Professor Dr. Dr. h. c. G. Dietrich. Es war ihm noch 
gelungen, die Neubearbeitung seines Lehrbuches ,,Allgemeine l'vleereskunde" fertigzu
stellen. Dazu waren insbesondere fur die Darstellung des Ablaufes der Tiefseegezeiten 
weitere Untersuchungen notwendig. Mit Hilfe des semi-empirischen Verfahrens konnte, 
basierend auf den Gezeitenkonstynten von weiteren 1000 Stationen an Kusten und 
auf Inseln des Weltmeeres, eine verbesserte Gezeitenkarte des Weltmeeres erstellt 
werden (G. DIETRICH). 

Als Basis fur die Beantwortung der Frage, zu welchen Teilen die Energie der baro
tropen Gezeiten direkt durch Bodenreibung dissipiert bzw. iiber interne Wellen abgege
ben wird, wurden - in Zusammenarbeit mit der Abteilung Theoretische Ozeano
graphie (J. WILLEBRAND) - for verschiedene Punkte des Atlantiks aus Strommessungen 
die Energieanteile und Ausbreitungsrichtungen der baroklinen Ordnungen bestimmt 
(F. SCHOTT). 

Die Auswertung des Datenmaterials der Expedition ,,Norwegische See 1969" ist 
weitgehend abgeschlossen. Mehrere dafiir neu entwickelte Rechenprogramme erleich
terten und beschlem1igten die Datenverarbeitung bei spateren Expeditionen (W. HoRN, 
C. BROCKMANN).

Die intensiven Vermessungsarbeiten in der Norwegischen See wurden in eine detail
lierte Tiefenkarte des Hauptarbeitsgebiets umgesetzt (G. DIETRICH, W. HORN). 

Die gesamte Kenntnis der Bodentopographie in Verbindung mit der Erfassung des 
Stromungs- und Massenfeldes ist Voraussetzung fiir die begonnenen Untersuchungen 
iiber die Wechselwirkung zwischen Oberflachen- und internen Gezeiten unter dem 
EinfluB stark veranderlicher Wassertiefe (W. HoRN). 

Richtungspektren der Gezeiten zeigten, daB im Gebiet der ozeanographischen MeB
ketten am Norwegischen Kontinantalabhang die baroklinen Gezeitenwellen auf den 
Schelf zuwanderten (F. SCHOTT). 

Aus den relativen Stromprofilen, die <lurch Anwendung der dynamischen Methode 
aus den Bathysondendaten gewonnen und durch direkte Strommessungen korrigiert 
wurden, konnten Volumentransporte im Norwegischen Strom berechnet werden. Sie 
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liegen in der Gro13enordnung von 5 Sverdrup. Dabei treten Oberflachenstromungen bis 
zu 50 cm/sec auf. In Tiefen von 500-600 m liegt ein isobathenparalleler Gegenstrom, 
der Werte bis zu 20 cm/sec aufweist (C. BROCKMANN). 

Die weitere Auswertung von Bathysonden- und Serienmessungen zeigte starken Aus
tausch zwischen dem Schelfwasser und dem Norwegischen Strom. In Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Meereschemie wurde untersucht, inwieweit chemische Parameter 
verschiedene Wassermassen am norwegischen Schelf kennzeichnen (F. ScHOT'r). 

Die 1971 in Zusammenarbeit mit islandischen Wissenschaftlern auf F. S. ,,Bjarni 
Saemundsson" in der Danemarkstral3e gewonnenen hydrographischen Beobachtungen 
und Strommessungen wurden ausgewertet und die Kinematik der Wassermassen in 
diesem ,, Overflow"-Gebiet beschrieben (M. STEIN). 

Weiterhin wurde die wissenschaftliche Vorbereitung des Unternehmens ,,Over
flow 73" mit einer Reise des F. F. S. ,,Anton Dohrn" (E. KRETZLER, K. H. PRIEN) 
<lurch Stromprofilmessungen wiederum im Gebiet der Danemarkstral3e sowie des 
Island-Faroer-Riickens fortgesetzt. Dabei konnten insbesondere Aussagen iiber die 
Vertikalskalen der fiir das Uberstromen arktischen Wassers wichtigen Bodenreibungs
und Vermischungsvorgange gewonnen werden (J. MEINCKE). 

Von Januar bis :Marz wurde mit den Forschungsschiffen ,,:Meteor" und ,,Planet" in 
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Hydrographischen Institut und der Forschungs
anstalt der Bundeswehr fiir Wasserschall- und Geophysik ein intensives Beobachtungs
programm zur Schichtung und :Z,irkulation des NW-afrikanischen Auftriebsgebietes 
durchgefiihrt. Neben einer mittel- und einer kleinskaligen hydrographischen Aufnahme 
der Auftriebserscheinungen im Seegebiet zwischen Cap Blanc und Cap Timiris gelang 
der erfolgreiche Einsatz von 63 Strommessern bzw. Thermographen sowie 3 Tiefsee
pegeln in insgesamt 14 Verankerungen, die in Wassertiefen zwischen 30 m und 2600 m 
fiir einen gemeinsamen Zeitraum von 18 Tagen auslagen (J. MEINCKE), Mit der Aufar
beitung des Datenmaterials wurde begonnen (s. Abb. 5). Dabei steht im Vordergrund 
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Abb. 5: Die mittlere Stromung iiber einen Zeitraum von 8 Tagen auf einem kiistensenkrechten 
Schnitt im NW-afrikanischen Auftriebsgebiet ( ca. l 9°N), basierend auf Regstrierungen 
veninkerter Stromungsmesser. Die Striimung wurde aufgespalten in eine kiistennormale (u) 
und eine kiistenparallele (v) Komponente. Durch Schraffur sind auf landige bzw. iiquator
warts gerichtete Anteile hervorgehoben. 
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die Untersuchung des Einflusses der komplizierten Schelfrandtopographie auf die klein
raumige Veranderlichkeit des Auftriebs (G. SHAFFER), die lJntersuchung der Ausbrei
tung des in Ki.istennahe ausgebildeten, salzreichen ,,Bankwassers" (H. PETEP�) und die 
Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Oberflachengezeiten und internen Gezeiten 
sowie deren Einflul3 auf Vermischungsvorgange im Bereich des Schelfrandes (W. HORN, 
J. MEINCKE).

Die Aufarbeitung der Temperatur- und Salzgehalts-Oberflachenregistrierungen, die
von MS ,,Regina Maris" kontinuierlich im NW-afrikanischen Auftriebsgebiet fi.ir das 
Institut fi.ir Meereskunde gewonnen werden, wurde weitgehend standardisiert. Die 
Rechenprogramme wurden fertiggestellt, und mit der Analyse der Registrierungen wurde 
begonnen. Ziel der Untersuchungen ist eine quantitative Abschatzung der Rolle der 
internen Wellen beim Auftrieb im nordwestafrikanischen Auftriebsgebiet (JVI. TOMCZAK). 

Die Grundlagenarbeit i.iber Auftriebsprobleme wurde <lurch eine Ubersicht i.iber die 
Ergebnisse der modernen Auftriebsforschung und die Erweiterung der theoretischen 
Modelle auf einen Ozean mit Schelfgebiet weitergefi.ihrt (M. TOMCZAK). 

Eine Erklarung fi.ir die beobachteten ,,Auftriebszentren" bei 30° N bzw. S konnte 
durch eine theoretische Untersuchung gegeben werden, in der ein raumlich sowie zeitlich 
variabler Wind als treibende Kraft beri.icksichtigt wurde (G. SHAFFER). 

Mehrere Untersuchungen wurden auch in den Ki.istengewassern der Nord- und 
Ostsee durchgefi.ihrt. Die Vermischungsuntersuchungen im Rahmen des Schwerpunkt
programmes ,,Meeresverschmutzung" der DKfO wurden in der Kieler Bucht mit 
kombinierten Flugzeug- und Schiffsaufnahmen von Farbstoffvermischungen (Zusam
menarbeit mit der DFVLR) fortgesetzt (L. HuBRICH, F. ScHoTT). 

Fi.ir die olympischen Segelwettbewerbe auf der Kieler Aul3enforde wurde ein aktu
eller Stromungsdienst eingerichtet und unter Beri.icksichtigung der in den Vmjahren 
erarbeiteten mittleren Stromungs- und Seegangsverhaltnissen damit eine willkommene 
Zusatzinformation fi.ir die Segler geliefert (W. HORN). 

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes ,,Sandbewegung im deutschen 
Ki.istenraum" wurden die Ergebnisse morphologischer Untersuchungen an Riesen- und 
Grol3rippeln im Heppenser Fahrwasser (Innenjade) ausgewertet und veroffentlicht 
(J. ULRICH). 

Die grol3raumige Bestandsaufnahme der fi.ir die Sandbewegung typischen Bodenfor
men im deutschen Nordsee-Ki.istenvorfeld wurde abgeschlossen (J. ULRICH). Die eng
abstandigen Vermessungsarbeiten im Testfeld Lister Tief sind - in Zusammenarbeit 
mit dem Wasser- und Schiffahrtsamt Kiel und der sedimentologischen Arbeitsgruppe 
von Dr. Li.incburg (HM Bremerhavcn) erfolgreich weitergefi.ihrt worden und haben 
erste interessante Ergebnisse zur Frage der tidestrombedingten Sandbewegung nordlich 
Sylt erbracht. Die elektronische Datenverarbeitung hierfi.ir erfolgte mit Hilfe der Rechen
anlage des Landesvermessungsamtes. Eine exakte Wasserstandsbeschickung war durch 
Einrichtung eines speziellen Pegelnetzes im Lister Tief moglich. Die morphologischen 
Untersuchungen wurden durch Stromungsmessungen und gezielte Bodenprobenentnah
men erganzt (H. PASENAU). 
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II. Theoretische Ozeanographie (W. KRAUss)

1. Theoretische Untersuchungen

Die Interpretation des mittleren Stromungsspektrums der Ostsee (Abb. 6) wurde
abgeschlossen. Der allgemeine Verlauf ergibt sich direkt aus der tangentialen Schub-
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Abb. 6: Mittleres Stri:imungsspektrum der Ostsee 

spannung des Windes. Fi.ir die Energiekonzentration bei der Coriolisfrequenz wurde 
bereits 1971 eine Interpretation gegeben (s. J ahresbericht 1971). Die kleineren Energie
maxima konnen als lineare bzw. nichtlineare Eigenschwingungen der Ostsee gedeutet 
werden (W. KRAuss). 

Der Mechanismus der Anregung von internen Wellen und Tragheitswellen <lurch 
Schwankungen des Windes, des Luftdruckes und der Meeresoberflache wurde weiter 
untersucht. Es wurde gezeigt, daB bei entsprechenden Dimensionen des Erregerfeldes 
die Tragheitswellen starke Schwebungen aufweisen (R. KXsE). 

Um den EinfluB der turbulenten Reibung auf interne und Triigheitswellen zu unter
suchen, wurde ein neues numerisches Modell entwickelt, das die Berechnung der 
Stromungsverteilung als Funktion der Tiefe bei beliebiger Schichtung und Reibungs
verteilung gestattet. Dabei zeigt sich, daB ein periodischer Wind in der Deckschicht 
einen periodischen Ekman-Strom und in der Tiefe interne und Triigheitswellen erzeugt 
(W. KRAUSS). 
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Auch mit dem in den friiheren Jahresberichten erwahnten numerischen Modell zur 
Berechnung interner Bewegungen des Meeres auf Grund von Wind- und Luftdruck
schwankungen wurden weitere Untersuchungen durchgefiihrt. Die Vergleiche mit dem 
Modell von MoRK wurden fortgesetzt. Zur Anwendung des Modells auf die Stromungs
messungen Bornholm 1968-II wurde mit der Berechnung der Fouriertransformierten 
von Luftdruck und tangentialer Schubspannung fiir ausgewiihlte Zeitraume begonnen 
(Zusammenarbeit mit Herrn P. SPETH von der Abteilung fiir Maritime Meteorologie). 

Die Anwendung des Modells auf theoretische Beispiele fiihrte zu der Einsicht, daB 
auch im homogenen reibungsbehafteten Meer ein winderzeugter Wellentyp moglich ist, 
dessen Vertikalverteilung derjenigen einer internen Schwerewelle erster Ordnung 
iihnlich ist. 

Zwei analytische Untersuchungen dieses Wellentyps (einmal mit und einmal ohne 
Grenzschichttheorie), der auch fiir die Ostsee von Bedeutung sein kann (in Bereichen 
des Frequenz-Wellenzahl-Raums, in dem die Schichtung keine Rolle spielt), wurden 
begonnen und erscheinen erfolgversprechend. Es ist geplant, die analytischen Madelle 
und das numerische Modell durch Tankexperimente zu testen. Dazu fiihrt die FWG 
(K.-H. KEUNECKE) Tankexperimente mit winderzeugten internen Bewegungen durch. 
Erste auswertbare MeBergebnisse liegen bereits vor (L. MAGAARD). 

Die im Jahresbericht 1971 erwiihnten Arbeiten iiber die Anregung interner Wellen 
durch Schwankungen des Auftriebsflusses an der Meeresoberflache und iiber die Ge
zeitenstrome bei Site D wurden fortgesetzt und abgeschlossen (L. MAGAARD). 

Als ein Schritt zur Verbesserung der Seegangsvorhersage wurde der EinfluB riium
licher Inhomogenitaten und nichtlinearer Effekte auf die Ausbreitung von Oberflachen
wellen untersucht. Es zeigte sich, daB dieser EinfluB den Seegang insbesondere im Flach
wasser erheblich modifizieren kann (J. W1LLEBRAND). 

Mit einer im V01jahr zusammen mit der Abteilung fiir Regionale Ozeanographie 
(F. ScHoTT) entwickelten Methode, aus den Kreuzspektren von Stromungs- und Tem
peraturschwankungen die Richtungsverteilung interner Wellen zu bestimmen, wurden 
als erste Anwendung Messungen von Gezeitenwellen in der Nordsee sowie von der GroBen 
Meteorbank analysiert. Die Kenntnis des Richtungsspektrums soll dabei helfen, Auf
schluB iiber die Herkunft und Erzeugung von Gruppen interner Wellen zu erhalten 
(J. WILLEBRAND). 

Die Uberstromung eines breiten Meeresriickens wurde im Rahmen der Vorbereitung 
zur ,,Overflow-Expedition 1973" theoretisch untersucht. Fiir ein stationiires Zwei
schichtenmodell konnte die Vertikalverteilung der Geschwindigkeit iiber dem Riicken 
sowie Richtung und GroBe des Volumentransportes in der Overflow-Schicht in Abhan
gigkeit von Hangneigung, Dichtedifferenz, Corioliskraft und Reibung (vertikaler Im
pulsaustausch) berechnet werden. Der Betrag der Geschwindigkeit nimmt linear mit der 
Dichtedifferenz und der Hangneigung zu. Die Corioliskraft bewirkt die isobathen
parallele Komponente der Geschwindigkeit, die Reibung die hangabwiirts gerichtete. 
Durchgefiihrte Tankexperimente und direkte Strommessungen (J. MEINCKE) stehen in 
Einklang mit der Theorie (TH. MDLLER). 

2. Datenanalyse

Das Beobachtungsmaterial der Jahre 1960 bis 1968 aus dem Arkona-Becken wurde
abschlieBend analysiert. Mit Hilfe eines neuen Verfahrens wurde die Verteilung der 
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kinetischen Energie auf die einzelnen Eigenfunktionen bestimmt. Es zeigte sich, da13 im 
Bereich der Tragheitsfrequenz die Bewegungen unterhalb 10 m Tiefe vorwiegend 
interne Wellen 1. und 2. Ordnung sind und da13 im langperiodischen Bereich die Bewe
gungsvorgange durch die Dichteverteilung kaum merklich beeinflu13t werden ( Ober
flachenwellen). Die Stri:imungen sind in allen Frequenzbereichen ( < 0, 1 h-1) elliptisch
bzw. zirkular polarisiert. Die Orientierung der Stri:imungselEpsen ist von der Frequenz 
und der Ordnung der Eigenfunktionen abhangig (W. KRAUSS). Die Analyse konzentrie1 t 
sich nunmehr auf das Beobachtungsmaterial aus dem Jahre 1970 (Gotland-Becken). 

3. Bodenseeprojekt

Die bisherigen Untersuchungen in der Ostsee waren dadurch erschwert, daB die
internationale Fischerci relativ wenig Rucksicht auf die ausgelegten l\i1e13geriite nahm 
und da13 Pegelregistrierungen aus verschiedenen Anliegerstaaten der Ostsee nur sehr 
verspatet zugiinglich wurden. Zu besserem Vergleich theoretischer Erkenntnisse mit der 
Wirklichkeit wurde deshalb der Bodensee gewahlt, der wegen seiner geringeren Glie
derung im Obersee und des fi.ir Schwingungsvorgange dort erheblich giinstigeren Ver
haltnisse:s von mittlercr Wassertiefe zu Langserstreckung (100 m : 60 km) als ein ,,Ideal
meer" anzusehen ist. In vieler Hinsicht (sommerliche Schichtung, windabhiingige Be
wegungsvorgange) mii13te der Bodensee ein ahnliches Verhalten zeigen wie die Ostsee. 

Zur Untersuchung des Stri:imungsfeldes im Bodensee mit selbstregistrierenden ozeano
graphischen Me13instrumenten wurde im Institut fi.ir Meereskunde in Kiel ein gri:iBeres 
Me13programm vorbereitet und zusammen mit dem Limnologischen Institut in Kon
stanz vom 22. 9.-30. 11. 1972 ausgefi.ihrt. Dabei wurden 57 Stri:imungsmesser, 6 Ther
mistorketten und zwei auf Fli:i13en montierte Windmesser in 9 Verankerungen ausgelegt. 

In der ersten Me13periode vom 22. 9.-27. 10. 72 waren die Verankerungen in der 
westlichen Halfte des Obersees (s. Abb. 7) zu dem Zweck ausgebracht warden, den 
Wasseraustausch bei der Insel l\ilainau zwischen dem Uberlinger See und dem breiteren 
i:istlichen Teil des Obersees genauer zu untersuchen. Die Positionen der Me13ketten 
wurden so gewahlt, daB bei ablandigem Wind zu erwartende Auftriebsvorgange vor 
dem (unter Wasser) sehr steilen l\ifeersburger Ufer mit erfa13t werden konnten. 

o Positionen vom 22. 9 bis 27.10. 72

• Positionen vom 30. 10 bis 30. 11 72

Abb. 7: Positionen verankerter :tv[el3kettcn zur Registrierung des Striimungs- uncl Temperaturfelcles 
im Boclensce in der Zeit vom 22. 9. bis 30. 11. 1972. 
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In der zweiten MeBperiode vom 30. 10.-30. 11. 72 wurden die Verankerungen uber 
den gesamten Obersee verteilt, um iiberdeckend groBraumige Bewegungen wie lange 
interne Wellen und die mit dem RheindurchfluB verbundene mittlere Zirkulation zu 
messen (s. Abb. 7). Wahrend dieses MeBzeitraumes wirkte nach langerer Zeit sehr 
ruhiger Wetterverhaltnisse am 13./14. 11. 72 ein starker Sturm auf den See ein. Infolge 
hoher Niederschlage im Einzugsgebiet des Bodensees stieg anschlieBend innerhalb einer 
Woche der Wasserstand um 1 m. Die <lurch diese beiden Vorgange verursachten Ver
anderungen in der Stromung und Schichtung des Sees versprechen einen weitreichenden 
Einblick in das Verhalten einer abgeschlossenen, geschichteten Wassermasse unter be
fristeter starker Windeinwirkung und bei schnell zunehmendem ZufluB. 

Das gesamte MeBprogramm wurde erganzt <lurch temporare Wind- und Wasser
standsmessungen am Ufer des Sees, die von der AuBenstelle des Astronomischen Instituts 
der Universitat Tubingen in WeiBenau (Abt. for Physik der Atmosphare) und vom 
Eidgen6ssischen Amt for Wasserwirtschaft in Bern ausgefiihrt wurden. Zusatzlich wurde 
mit Hilfe der Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt fur Luft- und Raumfahrt e. V. 
in Oberpfaffenhofen/Obb. das Oberflachentemperaturfeld des Sees vom Flugzeug aus 
gemessen (E. HOLLAN). 

III. Meeresphysik (G. SrnDLER)

Die Arbeiten in der Abteilung konzentrierten sich auf zwei Themenbereiche: 
Bewegungen und Feinstruktur der Schichtung im offenen Ozean und in der Ostsee 
und Bodengrenzflachenprobleme im Strandbereich der Ostseekiiste und im Nordseewatt. 

Die Arbeiten zum ersten Bereich standen zum groBen Teil im Zusammenhang mit 
,,Meteor"-Expeditionen. Nach der Durchfiihrung der Nordostatlantik-Expedition mit 
,,Meteor" 1971 lag das Schwergewicht bei der Auf bereitung des umfangreichen Daten
materials aus dem Gebiet westlich Gibraltar. Diese Arbeiten konnten 1972 in Zusam
menarbeit mit dem Institut for Angewandte Physik der Universitat Kiel im wesentlichen 
abgeschlossen werden, so daB im Jahr 1973 die Auswertung der Daten folgen kann 
(W. ZENK, G. SrnDLER mit D. A. RoDRIGUEs). Ferner wurden Daten vom 3. Fahrtab
schnitt der Nordostatlantik-Expedition in Zusammenarbeit mit dem 2. Physikalischen 
Institut der Universitat Heidelberg und der Scripps Institution of Oceanography/U.S.A. 
ausgewertet, um die Temperatur- und Salzgehaltsschichtung im Nordostatlantik im 
Zusammenhang mit der Verteilung von ublichen chemischen Parametern und von 
Spurenelementen zu untersuchen, insbesondere im Hinblick auf die Wirkung des 
Mittelmeerwassers (W. HussELs). 

Die Auswertung der Expedition ,,Norwegische See" wurde mit Untersuchungen zur 
Koharenz kurzperiodischer Stromungsanderungen (G. SrnDLER mit H. PERKINS) und 
zum Zusammenhang zwischen Schubspannung und mittlerem Strom (W. HussELS) 
weitergefiihrt. Die Daten der vcrankerten Gerate der Expedition wurden mit dem Ziel 
einer Verbesserung der Vorhersage iiber das Verhalten von Verankerungssystemen 
benutzt, um theoretische und experimentelle Ergebnisse zur Auslenkung und Absenkung 
der verankerten Gerate zu vergleichen (H. ENGELMANN). 

In Zusammenarbeit mit Mitarbeitern der Woods Hole Oceanographic Institution/ 
U.S.A. wurden Untersuchungen zur Korrelation von Bewegungen im Interne-Schwere
wellenbereich iiber horizontale Distanzen durchgefiihrt. In diesem Zusammenhang 
wurde auch der Frage nachgegangen, wie die Temperatur-Feinstruktur die Bestimmung 
von Vertikalbewegungen im Ozean aus Temperaturzeitserien beeinfluf3t. Ein auf neuen 
Daten basierendes Modell zur Feinstruktur-Storung wurde entwickelt (G. SIEDLER). 

43 



Im Rahmen des interdisziplinaren Forschungsvorhabens ,,Meeresverschmutzung" 
wurden die Untersuchungen zur Frage physikalischer Vermischungsprozesse in der 
Ostsee fortgesetzt. Schwerpunkt dieser Arbeit bildete ein 3 Monate dauerndes Experi
ment im Herbst 1972 in der Flensburger Forde mit Verankerungsstationen und Verti
kalprofilmessungen von Leitfahigkeit und Temperatur. Ziel dieses Experimentes ist es, 
die jahreszeitlich bedingte langfristige Entwicklung der Schichtungsverhaltnisse zu stu
dieren und diese von den kurzfristigen wetterbedingten Einfli.issen zu trennen (H. RAETH
JEN). 

Im z,veiten Themenbereich stand die Frage der Bodenstromungen bei Seegang und 
bei Gezeiten im Mittelpunkt. Die Untersuchungen zur Stromung und Bodenreibung in 
ki.istennahen Oberflachenwellen konzentrieren sich auf die Bearbeitung der 1970 und 
1971 gewonnenen Daten aus der Ostsee. Ein Vergleich der Stromungs- und Druckdaten 
mit der Theorie fi.ir Airy-Wellen ergab gute Ubereinstimmung zwischen Theorie und 
Experiment. Das Auftreten von zusatzlichen Niassentransportstromungen entsprechend 
den theoretischen Vorhersagen von Longuet-Higgins konnte gezeigt werden. Die Daten 
erlauben es ferner, den Reibungsterm der Navier-Stokes-Gleichungen in Bodennahe 
experimentell zu bestimmen und Schubspannungsspektren anzugeben (G. KRAUSE). 
Die instrumentellen Arbeiten auf diesem Gebiet wurden fortgefi.ihrt mit der Weiterent
wicklung einer Schubspannungsmef3platte (K. OHM). 

Zur Untersuchung von Transportvorgangen in den bodennahen Wasserschichten im 
Nordseewatt wurden instrumentelle Entwicklungen und experimentelle Untersuchungen 
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 95 ,,Wechselwirkung Wasser-Meeresboden" 
durchgefi.ihrt. Eine im Watt montierbare Nief3plattform wurde konstruiert (Abb. 8), und 

Abb. 8: Feldaufbau zur Untersuchung von \•Vechselwirkungsvorgangen Meer/Meeresboden im 
Schlicksand auf Nordstrand, Juli 1972. 
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ein Jv[ef3system mit Stromungs-, Temperatur- und Druckfi.ihlern uncl einer speziellen 
Datenerfassungsanlage zur rechnerkompatiblen Aufzeichnung der Daten auf :Magnet
band wurde entwickelt und <lurch Rechnerprogramme erganzt. Anschliel3end wurde 
ein Experiment zur Untersuchung bodennaher Stromungen im Watt var Nordstrand 
durchgefi.ihrt. Die Auswertung konzentriert sich zunachst auf meBtechnische Fragen 
und auf die Struktur der Scherstromung in einem Priel bei Vorhandensein suspendierten 
Materials (G. GusT, G. HATJE, K. Om,1). 

Schliel3lich wurde in Zusammenarbeit mit l\!Iitarbeitcrn der Woods Hole Oceano
graphic Institution und des Geologischen Instituts der Universitat Kiel eine Unter
suchung van Stromungen auf dem nordostatlantischen Kontinentalschelf und deren 
Einflul3 auf den Sedimenttransport durchgefi.ihrt (G. SmDLER). 

IV. Maritime :Meteorologie (FR. DEFANT)

1. Probleme der Wechselwirkung Ozean -Atmosphare

Im Rahmen eines langerzeitlichen Programms werden samtliche fur den Energie- und
Impulsaustausch zwischen Ozean und Atmosphare wichtigen GroBen experimentell 
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Abb. 9: Der vertikale turbulente Flu!3 sensibler ,,varme H, gemessen in 3 rn Hohe iiber dern :Meer, 
in Abhangigkeit von der Differenz der Lufttemperatur in 3 m Hiihe und dcr v\Tasserternpe
ratur in 0,5 m Tiefe. Parameter u10 : ,,vindgeschwindigkeit in 10 rn Rohe. 
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erfaBt. Bestehende Theorien werden an Hand der lvfeBergebnisse i.iberpriift und der 
EinfluB einzelner Komponenten untersucht; auch werden einfache Modelle erstellt for 
den Zusammenhang zwischen den vertikalen Energie- und Impulsfliissen an der Grenz
flache und den im synoptischen Routinedienst gemessenen GroBen. 

Dafiir wurden Registrierungen von turbulenten Schwankungen der Windkomponenten 
und der Lufttemperatur ausgewertet, die im Vmjahr in 3 m Hohe iiber der Kieler Bucht 
aufgenommen worden waren. Die Verarbeitung dieses umfangreichen Datenmaterials 
wurde durch den Einsatz elektronischer Analogrechner ermoglicht (H. v. RADEN). Die 
reduzierten Daten lieBen erstmals eine auf direkte l\1essungen gestiitzte eingehendere 
Analyse der Austauschvorgange in der Grenzschicht uber dem ·Meer zu (E. CLAUSS, 
H. v. RADEN). Abb. 9 zeigt als ein Ergebnis den mittleren Vertikalstrom fiihlbarer
Warme in Abhangigkeit von synoptischen Parametern.

Die for wcitere derartige Arbeiten dringend benotigte ProfilmeBanlage mit digitaler 
Dateniibertragung und -speicherung wurde mit Ausnahme einiger Sensoren fertigge
stellt und auch erprobt (J(. UHLIG). Als MeBgeratetrager diente eine in der Kieler Bucht 
verscnkte Boje mit aufgesetztem, bis l O m iiber dem W asserspiegel aufragenden lvieB
mast. Bei Vorversuchen fiir einen ki.inftigen Dauerbetrieb dieser lvieBstation wurde eine 
automatische Funkiibertragung der Profildaten von der Boje direkt in das Institut 
erprobt (E. CLAuss, K. UHLIG). Mit der Entwicklung eines wartungsfreien Gerates fur 
die Messung der turbulenten Windkomponenten durch richtungsempfindliche Stau
rohre wurde begonnen (M. HmNRircH). 

Fur die Ermittlung der Divergenz des langwelligen Strahlungsstroms in der wasser
nahen Luftschicht wurde das MeBgerat fertiggestellt. Damit und mit einer einfachen 
Anlage zur Messung des vertikalen Temperatur- und Feuchteprofils soil die Trans
missionsfunktion fur Wass,�rdampf bei kleinen optischen Weglangen bestimmt werden 
(CHR. GAMP, 1\1. HEINRICH). 

2. Untersuchungen auf dem Gebiet der Allgemeinen Atmospharischen Zirkulation

In diesem Themenkreis wurde mit der Berechnung der hemispharischen groBskaligen
Energietransporte der gesamten Nordhalbkugel begonnen. Es wird dabei so vorgegangen, 
daB an den einzelnen Radiosonden der gesamten Nordhemisphare die durch die mittlere 
Meridionalzirkulation und durch die sich fortbewegenden langen atmospharischen 
Wellen verursachten Beitrage zu den Energiefliissen berechnet werden. Durch eine 
anschlieBende raumliche lviittelung mit Hilfe orthogonaler Vektorfunktionen wird auch 
der Beitrag der stehenden Wellen bestimmt (P. SPETH). Mit dem Haushalt der turbu
lenten kinetischen Energie for einen ausgewahlten sommerlichen Zeitraum befaBt sich 
eine weitere Studie. Ziel dieser Untersuchungen ist es, einen tieferen und detaillierteren 
Einblick in die Energetik der Tropo- und unte1en St1atosphare zu gewinnen, als es bei 
den bekannten for groBraumige und jahreszeitliche lviittelbetrachtungen geltenden 
energetischen Untersuchungen moglich ist; vor allem wird dabei der lviechanismus des 
Energieiibergangs zwischen Tropo- und unterer Stratosphare geklart (K. ARPE). Um 
eine objektive Klassifizierung der Wetterlagen zu gewinnen, wurden die Analysen der 
500 mb-Flache des Deutschen Wetterdienstes - zunachst for alle Wintermonate, be
ginnend mit dem J ahre 1966 - in am Aqua tor gespiegelte Kugelflachenfunktionen und 
anschlieBend in natiirliche Orthogonalfunktionen entwickelt. AuBerdem wurden die 
Land-Meerverteilung und die Hohe des Erdbodens bzw. der Meeresoberflache sowohl 
fiir die ganze Ertle als auch for die am Aquator gespiegelten Werte der Nordhalbkugel 
nach Kugelflachenfunktionen entwickelt (H. FECHNER). 
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Eine eingehende Neubearbeitung mittlerer Meridionalschnitte der Temperatur for 
alle Monate des J ahres, Ermittlung des Geopotentialfeldes und des zonalen Windes 
zwischen Aquator und Pol sowie zwischen dem Erdboden und 10 mb (ca. 30 km Hohe) 
und eine Ermittlung der Baroklinitat for alle Monate wurde fast abgeschlossen (FR. 
DEFANT). 

Aus dem 21-jahrigen Datenmaterial der Radiosondenstation Erlangen/Stuttgart 
wurden die Untersuchungen iiber den Jahresgang der charakteristischen Temperaturen 
an der Polar- und Subtropenfront in verschiedenen Standardniveaus abgeschlossen 
(K. BAESE). Die Arbeiten zum Warmehaushalt for den atmospharischen Raum iiber 
der Ostsee wurden weitergefiihrt (H. D. BEHR). Insbesondere soll hier als Beitrag im 
Rahmen der INTERNATIONALEN HYDROLOGISCHEN DEKADE versucht 
werden, aus den Divergenzberechnungen der Wasserdampffliisse die Differenz Ver
dunstung minus Niederschlag zu bestimmen. Es ist auch geplant, auf Grund dieses 
Datenmaterials cine neue Klimatologie der freien Atmosphare iiber der Ostsee zu 
erstellen; die Vorarbeiten dazu sind eingeleitet. 

Die gesamten Arbeiten der Abteilung werden im Rahmen des DFG-Schwerpunkt
programmes ,,Energiehaushalt und Zirkulation der Atmosphare" innerhalb des inter
nationalen Projektes GARP (Global Atmospheric Research Project) und mit Unter
stiitzung der DKfO durchgefiihrt; fur das grof3e, 1974 im tropischen Atlantik stattfin
dende, internationale Experiment GATE (GARP Atlantic Tropical Experiment) 
wurden 1972 Vorarbeiten geleistet. 

V. l'vieereschemie (K. GRASSHOFF)

Analytische l'vieereschemie 

Die Gruppe analytische Chemie und Nahrstoffchemie befaf3te sich 1972 vorwiegend 
mit der kritischen Uberpriifung von neuen analytischen l'viethoden, insbesondere auch 
mit dem Problem der Lagerung von Wasserproben unter verschiede,1en Bedingungen 
und in verschiedenem GefaBmaterial. 

Fiir die Chloridbestimmung und die automatische Ammoniakbestimmung wurden 
neue l'viethoden ausgearbeitet. Weiterhin wurde begonnen, das umfangreiche Daten
material der Ostsee-Reisen von 1970 und 1971 sowie aus der FJensburger Forde zu 
bearbeiten (K. GRASSHOFF). 

Spurenmetalle 

Die im Jahre 1971 begonnenen Untersuchungen i.iber die Verteilung und den Che
mismus biologisch aktiver Spurenmetalle im Meerwasser sind auf 2 Fahrten mit F. S. 
,,Meteor" (Nordwestafrikanisches Auftriebsgebiet) und F. F. S. ,,Anton Dohrn" (west
liche und zentrale Ostsee) intensiviert warden. Erstmals konnten j\1:etalle wie Zink, 
Cadmium, Blei und Kupfer mit Hilfe der Invers-Voltammetrie direkt an Bord bestimmt 
werden. Die Auswertung dieser Messungen hat den groBten Teil des J ahres in Anspruch 
genommen. Die Ergebnisse von etwa 100 Ostseeproben werden im nachsten Jahr ver
offentlicht. In Fortsetzung der Fundamentaluntersuchungen iiber die Leitfahigkeits/ 
Dichte-Beziehungen des l\!Ieerwassers sind in Zusammenarbeit mit mehreren auslan
dischen Instituten zahlreiche Proben aus verschiedenen Teilen der Ozeane untersucht 
worden. Diese l'viessungen werden fortgesetzt und sollen im nachsten Jahr abgeschlossen 
werden (K. KREMLING). 
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Organische Meereschemie 

In Fortfiihrung der gaschromatographischen Analyse von Olriickstiinden wurden auf 
Bitten der East African Marine Fisheries Research Organization in Sansibar fiinf teer
artige Proben untersucht, mit dem Ziel, ihren Herkunftsort zu bestimmen. 

Um die wiihrend der ,,Meteor-Expedition" im Friibjahr 1972 im Seegebiet westlich 
Senegal gewonnenen Wasserproben quantitativ auf ihren im Bereich von Weniger als 
1 mg/1 liegenden Gehalt an organisch gebundenem, gelosten Kohlenstoff mit ausreichen
der Genauigkeit untersuchen zu konnen, wurde die Empfindlichkeit des automatischen 
Analysengeriites (M. EHRHARDT, Deep Sea Res. 16, 393-397, 1969) um etwa den 
Faktor 10 von 100 µg Kohlenstoff pro Liter auf ca. 10 f},g Kohlenstoff pro Liter gesteigert. 
Die Verwendung eines elektronischen Integrators erlaubt jetzt die Ausgabe der Ana
lysenergebnisse in digitaler Form. 

Um die zur Anreicherung geloster partikuliirer organischer Substanz aus dem Meer
wasser benutzte Sammelboje ,,Perkeo" for quantitative Untersuchungen heranziehen 
zu konnen, wurde ein bei geringer Stromungsgeschwindigkeit ansprechendes Ziihlwerk 
fiir die durch die Filter- und Absorptionseinrichtung der Boje gepumpte Wassermenge 
entwickelt und gebaut. Das Ziihlwerk miBt in seiner derzeitigen Ausfiihrung Durch
fluBmengen bis hinunter zu ca 2 1 pro Stunde. Zur Erleichterung des Auswechselns von 
Absorptionssiiulen wurde eine bei der Trennung sich automatisch schlieBende Steck
verbindung fur Fliissigkeiten entwickelt. 

Das im Herbst 1972 im Rahmen der Neubauaustattung gelieferte Iviassenspektrometer 
Atlas Varian Ch-7 mit gekoppeltem Gaschromatographen Varian Aerograph 1740 
wurde in Betrieb genommen und zur Untersuchung der gasformigen Verbrennungs
produkte von Phytoplankton- und Detritusproben benutzt. Die bei optimalen Betriebs
bedingungen des CHN-Analyzers Hewlett-Packard Model! 185 entstehenden Verbren
nungsprodukte Kohlendioxid und elementarer Stickstoff werden zur quantitativen Be
stimmung von inpartikuliirer Substanz, organisch gebundenem Kohlenstoff und Stick
stoff herangezogen. Die massenspektrometrische Untersuchung der Verbrennungsgase 
gestattet die Optimierung der Reaktionsbedingungen. Bei zu niedriger Verbrennungs
temperatur entsteht Kohlenmonoxid, das vom Gaschromatographen den CHN-Ana
lyzers nicht vom Stickstoff getrennt und deshalb nicht erkannt wird. Mit dem Ivfassen
spektrometer konnen Kohlenmonoxid (M.W. 28.0106) und Stickstoff (M.W. 28.0134) 
unterschieden werden (M. EHRHARDT). 

Zur Extraktion organischer Substanz aus groBeren Mengen Seewasser wurde eine 
Apparatur entwickelt, die Seewasser direkt an Bord filtriert und i.iber Adsorptionssiiulen 
pumpt und dadurch organische Bestandteile aus dem Meerwasser extrahiert. Die Ad
sorptionssiiulen werden noch an Bord mit destilliertem Wasser salzfrei gewaschen und 
anschlieBend die adsorbierte Substanz mit organischen Losungsmitteln extrahiert und 
der Riickstand des eingedampften Eluats tiefgefroren. Eine Probennahme und Konser
vierung von Seewasser wird dadurch iiberfltissig. Die Apparatur wurde gerade im 
Hinblick auf die Pesticidenanalyse entwickelt, da letztere wegen ihrer geringen Konzen
trationen im Meerwasser eine Verarbeitung groBerer Iviengen Seewasser erfordern. 

Bei gaschromatographischen Untersuchungen konnte die Trennung von Pesticiden, 
PCB's, Kohlenwasserstoffen und Phthalsiiureestern auf einer Siiule dadurch erreicht 
werden, daB man das Eluat gleichzeitig auf zwei verschiedene Detektoren leitete, wobei 
der eine (FID) besonders gut auf Kohlenwasserstoff und nur wrnig empfindlich auf 
halogenierte Verbindungen anspricht, wiihrend es bei dem anderen Detektor (ECD) 
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gerade umgekehrt ist. So gelang es, auf einer Saule 12 Kohlenwasserstoffe, 8 Pesticide, 
3 PCB's und 4 Phthalate zu trennen. Bei einer noch groBeren Anzahl Substanzen ist die 
Saule allerdings iiberfordert, so daB eine Vortrennung in einzelne Substanzfraktionen 
notwendig ist. Dazu wird zur Zeit eine Hochdruck-Fli.issig-Chromatographie experimen
tell getestet (CHR. OsTERROHT). 

Chemische Austauschvorgange an der Sedimentoberflache (SFB 95) 

Die eigentlichen Feldarbeiten konnten infolge erheblicher Verzogerungen bei der 
Herstellung einer ,,Glocke" zur Untersuchung des Stoffumsatzes im bodennahen Wasser 
und der Entwicklung automatischer Probennehmer im J ahre 1972 noch nicht begonnen 
werden. Es wurden umfangreiche Testserien mit Sauerstoffsonden und pH-MeBanord
nungen ausgefiihrt, um die fiir den Einsatz in der ,,Glocke" am besten geeigneten 
MeBfiihler zu finden. Die Apparatur und die automatischen Probennehmer sind nun
mehr fertiggestellt. Es ist vorgesehen, die Apparatur im Friihjahr 1973 bei Boknis Eck 
abzusenken und die Funkiibertragung der MeBwerte zu beginnen (K. GRASSHOFF). 

Folgende Fragen wurden im Rahmen des SFB-Programmes untersucht: 

I. Wo findet der Abbau von partikularem organischem Stoff statt? Dazu wurden
Wasser- und Sedimentproben aus der gesamten zentralen Ostsee auf ihre stabile und
labile organische partikulierte Substanz analysiert. Als stabile organische Verbindun
gen wurden solche bezeichnet, die nach 3 Monaten in einem Inkubator von Bakterien
noch nicht abgebaut wurden. Die Ergebnisse zeigen, daB ein starker Abbau besonders
von stickstoffhaltigen Verbindungen zwischen den Sommer- und Winterwasser
schichten stattfindet. Im Tiefenwasser wurden keine weiteren Abbauvorgange bis zur
Sedimentoberflache festgestellt. 44% der organischen Kohlenstoff-Verbindungen an
der Sedimentoberflache waren jedoch Jabil.

2. Welche horizontale und vertikale Verteilung haben die Kohlenwasserstoffe in der
Ostsee? In einem neuen analytischen Verfahren wurden die Kohlenwasserstoffe aus
Seewasserproben der gesamten zentralen Ostsee extrahiert und ihre Menge in einem
Hochdruckfliissigchromatographiesystem bestimmt. Mit einer Ausnahme wurden
besonders hohe Konzentrationen direkt iiber den Sedimentoberflachen in den anoxi
schen Becken gefunden. Es ist wahrscheinlich, daB sie dort von anaerobischen Mikro
organismen produziert wurden.

3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Planktonkonzentrationen und Kohlenwasser
stoffen in Meerwasser? In den Auftriebsgebiet bei Westafrika wurden 58 Wasser
proben aus der euphotischen Zone fiir Kohlenwasserstoffe untersucht. Es wurde das
selbe Verfahren wie in der Ostsee angewandt. Ein Vergleich dieser Daten mit den
Chlorophyll a-Werten zeigte eine maBige (r = 0,63) aber hochst signifikante (P 0,001)
Korrelation (A. ZsoLNAY).

Es wurde eine Arbcit iibcr die Diagcncsc von Kohlenhydraten im Sediment begonnen. 
Dabei sollten Methoden der Extraktion und Analyse von Kohlenhydraten und kohlen
hydratabbauenden Enzymen im Sediment entwickelt werden. Dazu wurden Sedi
mentrohren gebaut, in denen im Labor der Austausch von zugesetzten Kohlenhy
draten und Nahrstoffen zwischen Wasser und Sediment untersucht werden kann.Zur 
Verwendung an Bord entstand ein Gerat (Perkolator), in dem bei konstanter Temperatur 
verschiedene Substrate <lurch Sediment gesaugt werden. Auf diese Weise kann der 
enzymatische und bakterielle Abbau bestimmt werden. 

Zur kontinuierlichen Substratanalyse wird z. Z. eine Enzymelektrode gebaut. Eine 
Sauerstoffsonde (Ag-Pt) wird hierbei mit einem Polyacrylamidgel, in dem ein Enzym 
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eingeschlossen ist, b(cleckt. Vorversuche mit alkalischer Phosphatase waren erfolgreich 
(Nachweis von Phosphatestern in Seewasser). Weiter wurde die Adsorption von Glukose 
und Starke an Tonmaterialien untersucht (1viontmorillonit, Calcit und Kaolin). Glukose 
wire! dabei starker aclsorbiert als Amylose und ist schlechter extrahierbar (saurer Auf
schluf3). In nati.irlichen Seclimenten spielt die Adsorption an Tonmineralien im Gegen
satz zur Adsorption an organisches 1vlaterial offenbar nur eine geringe Rolle (nur ca. 
10%) (T. GRADL). 

VI. Meeresbotanik (F. GESSNER, H. ScHWENKE)

1. Untersuchung zur physiologischen Okologie cler J\!feeresalgen
Der Direktor cler 1vieeresbotanischen Abteilung Prof. Dr. Fritz Gessner verstarb am

20. Dezember 1972. Bis zuletzt beschaftigte er sich mit Untersuchungen von l\lieeres
algen gegeni.iber hyperosmotischem Medium. Ferner erarbeitet er die J ahresleitfahigkeits
kurve des Rio l\llagclalene (Kolumbien) als Erganzung zu fri.iheren Untersuchungen im
Amazonas wie auch im Orinokosystem. Das vom Lago de Valencia (Venezuela) gesam
melte Material aus den J ahren 1952 bis 1968 wurde quantitativ uncl qualitativ ausge
wertet. Zusammen mit den limnologischen Datcn wurde eine Gesamtdarstellung der
Ablaufc in einem tropischen See begonnen. Unter cler Leitung von W. SCHRAMM wurclen
umfangreiche Arbeiten zur J\!fethoclik cler Primarprocluktionsmessung an benthischen
1vieercsalgen begonnen; u. a. wurde eine l\1Ief3anordnung zur kontinuierlichen in-situ
Gaswechselmessung im DurchfluBsystem cntwickelt (Abb. 10). Die Me13anorclnung

Abb. 10: Schematische Darstcllung einer l'vfeBanorclnung zur kontinuierlichen in situ-0
2
-Gas

wechselbestimmung an benthischcn l'vieeresalgen im DurchfluBsystem. 1 = Grobfiltcr, 
2 = DurchfluBktivette, 3 Sauerstoffelcktroclen, 4 = Riihrmotore, 5 = Schlauchleitun
gen, G = Feinfilter, 7 = Schlauchpumpe, 8 = Druckausgleich, 9 = DurchfluBregler, 
10, 11 elektr. Verteiler, 12 = Versorgungsteil for Riihrmotore, 13 = 02-l'vicBgeriit, 
14 TemperaturmeBgerat, 15 = LichtmeBgerat, Hi, 17, 18 = Registricrgeratc. 
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konnte im Sommer 1972 im Rahmen eines schwedischen Forschungsprojektes an der 
meeresbiologischen Station Asko/Schweden getestet werden. Zur Zeit wird daran ge
arbeitet, diese 1\/Iethode in das ,,Hausgarten"-Projekt des SFB 95 (Wechselwirkung 
1\/Ieer - 1\/Ieeresboden) einzufi.igen. 

Daneben wurden die Untersuchungen i.iber die Exosmose sowie iiber den Gaswechsel 
von Gezeitenalgen auJ3erhalb des Wassers (emerse Phase) weitergefi.ihrt. Dr. l'VL OHNO 
(USA Marine Biological Station, Kochi University, Japan) untersuchte als Gastforscher 
den EinfluJ3 des Salzgehaltes sowie der Austrocknung auf die Exosmose und den Gas
wechsel verschiedener Gezeitenalgen. Ferner wmde der EinfluJ3 verschiedener Salzgehalte 
als Nachwirkungseffekt auf den C02-Gaswechsel von Po1jJ/1)'ra umbilicalis auJ3erhalb des 
Wassers gepri.ift (W. SCHRAMM, M. 01mo). 

Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden Untersuchungen zur multifaktoriellen ex
perimentellen Okologie mariner Rotalgen fcrtgesetzt (W. LEHNBERG). 

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes ,,Abwasser in Kiistennahe" wurden 
in situ- sowie Laboruntersuchungen i.iber EinfluJ3 von Olverschmutzungen auf l'vlecres
algen weitergefi.ihrt. Untersucht werden die Wirkungen wasseriger Auszi.ige aus Erdolen 
und Erdolfraktionen auf die Photosynthese und Atmung (W. SCHRAMM). Die im Wasser 
gelosten sowie die von den Algen aufgenommenen Erdolkohlenwasserstoffe werden in 
Zusammenarbeit mit der chemischen Abteilung des Institutes (l'vI. EHRHARDT und 
W. SCHRAMM) gaschromatographisch analysiert.

Weitere abwasserokologische Untersuchungen befassen sich unter Leitung von H.
SCHWENKE mit den Schadwirkungen von Schwermetallionen auf den Gaswechsel von 
Benthosalgen (J. RAFF, Arbeitsplatz an der Biologischen Anstalt Helgoland), mit Eu
trophierungsproblemen (N- und P-Haushalt) in der westlichen Ostsee (R. HENTZE) 
sowie mit Quecksilber- und Detergentien-Wirkungen auf die Benthosvegetation. 

Als DFG-Stipendiatin fi.ihrtc Frau Dr. L. HAMMER Untersuchungen zu elem Thema 
,,Anaerobiosetoleranz benthischer l\ileeresalgen" durch. Physiologische Untersuchungen 
i.iber die Nachwirkung von Anaerobiose auf die Assimilation zeigten, daJ3 die einzelnen
okologischen Algentypen sehr unterschiedlich reagieren. Es wurde mit Untersuchungen
i.iber die Frage einer ,,Erholungsatmung" bei Algen begonnen. Ferner wird zur Zeit
die Eimvirkung der Anaerobiose auf Exosmose, Plasmolyse und cytomorphologische
Phanomene studiert.

2. Un tersuchungen zur marinen V egeta tionskunde

l'vlarin-vegctationskundliche Untersuchungen i.iber den Aufbau der Litoralvegetation
in Abhangigkeit von verschiedenen Okofaktoren an geeigneten Standorten der Kieler 
Bucht (K. HoMUTH), i.iber die Okologie von Seegrasbestanden in der Kieler Bucht 
(J. FELDNER) savvie i.iber benthische Vegetationsstrukturen der Mittelmeerkiiste (H. 
WEDEKIND in Banyuls), wurden unter der Leitung von H. SCHWENKE weitergefi.ihrt. 

Auch im Bornholm-Gebiet konnten vegetationskundliche Forschungen fortgesetzt 
werden, wobei methodische Probleme der Zusammenarbeit mit der Tauchgruppe Kiel 
und interdisziplinare Projekte zwischen ]'vleeresbotanik und Meeresgeologie im Vorder
grun d standen. 
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Im iibrigen wurden die marin-vegetationskundlichen Arbeiten betont auf die For
schungsmoglichkeiten im ,,Hausgarten"-Projekt des SFB 95 (sublitorale Vegetations
struktur und -dynamik in interdisziplinarer Zusammenarbeit mit Meeresgeologen) 
konzentriert (H.-J. BLACK). Innerhalb der SFB-Arbeitsgruppe ,,Phytobenthosforschung" 
(H. SCHWENKE und Mitarbeiter) wurden theoretische und methodologische Beitrage 
zur Aufstellung eines Okosystemmodells des ,,Hausgarten"-Projektes erarbeitet. 

3. Entwicklungsgeschichte und Systematik

Als neues Arbeitsgebiet brachte Dr. K. NEUMANN die vergleichende Entwicklungs
geschichte und Systematik der Algen in die Abteilung. Er wird vor allem mit Algen
kulturen arbeiten und mit den Vorziigen dieser Methode einen wesentlichen Beitrag for 
die Zusammenarbeit mit den Kollegen liefern. 

VII. Meereszoologie (H. FLOGEL)

Okologische Physiologie und Biochemie der Meerestiere 

Im Berichtsjahr wurde die Analyse der l\!lechanismen der unterschiedlichen Druck
resistenz mariner Organismen durch Experimente i.iber die Regenerationsfahigkeit 
ganzer Tiere nach Druck-Exposition fortgefiihrt. Im subzellularen Bereich wurden 
Auswirkungen von Druckbelastung auf verschiedene Enzym-Systeme vergleichend ge
testet (H. THEEDE, H. NEUHOFF). 

Anknupfend an friihere Experimente von THEEDE et. al. (1969) wurde der EinfluB 
von Sauerstoffmangelbedingungen auf StoffwechselgroBe, Verhalten und Resistenz 
mariner l\!lakrobenthosarten aus unterschiedlichen Biotopen der Ostsee und des Kattegat 
untersucht (R. R .  DRrns). 

Experimente zur Regeneration mariner Wattbewohner nach Frosteinwirkung (J. 
IBING) erganzen friihere Arbeiten von H. THEEDE zur Gefrierresistenz mariner Tiere. 

Versuche iiber physiologische Wirkungen individueller Salzgehaltsanpassungen auf 
die -Oberlebensfahigkeit von Ostsee-Tieren bei unterschiedlichen abiotischen AuBen
bedingungen wurden fortgesetzt (F. SAFFE). 

Zur Analyse der Toxizitat von Schwermetallkontamination (Cu, Cd, Pb), die im 
marinen Kiistenbereich zunimmt, wurden vergleichende Messungen i.iber Enzymhem
mungen ausgefiihrt (H. HoLKEN). 

Im Vmjahr begonnene Versuche i.iber den EinfluB von Roholverunreinigungen auf 
marine Amphipoden und Isopoden aus der Strandregion wurden fortgesetzt. Die Aus
wirkungen auf den Sauerstoffverbrauch wurden gemessen (A. PoNAT). 

Mit Hilfe der Polyacrylamidgelelektrophorese wurden Serumproteine der Popula
tionen von Strandkrabben aus der Ostsee (Carcinus maenas), der Nordsee und aus dem 
Mittelmeer vergleichend analysiert. An Hand der Elektropherogramme wurden bisher 
keine Unterschiede in der Zusammensetzung der einzelnen Serumproteine festgestellt, 
welche auf eine genetische Differenzierung zwischen diesen Populationen schlieBen !assen 
(L. BERESS u. H. THEEDE). 
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Im Rahmen der Arbeiten an biologisch aktiven Substanzen aus :tvfeerestieren wvrde 
die Isolierung und Erforschung von Wirkstoffen aus Coelenteraten weitergefuhrt. Aus 
der Seeanemone Anemonia sulcata sowie aus weiteren Seeanemonen konnten auBer 
Neurotoxinen auch polyvalente Proteinaseninhibitoren isoliert werden (in Zusammen
arbeit mit Herrn Doz. Dr. H. FRITZ, Inst. f. Klinische Chemie in Miinchen). Die Ent
deckung dieser Inhibitoren im marinen Bereich ist deshalb von Bedeutung, da Prote
inaseninhibitoren mit gleichem Wirkungsspektrum, die in der klinischen Praxis bei der 
Schockbekampfung und Pankreatitistherapie zur Anwendung kommen, bis jetzt nur aus 
Rinderorganen (Pankreas, Lunge) isoliert werden konnten. Zur Herstellung der Toxine 
und der Proteinaseninhibitoren aus der Anemonia sulcata wurde eine neue vereinfachte 
Isolierungsmethode ausgearbeitet, die die Isolierung dieser beiden Substanzklassen im 
praparativen Maf3stab erlaubt. Die Reinisolierung dieser Toxine fi.ir die chemische 
Analyse ist im Gange (L. BEREss). 

Ultrastruktur und Histochemie mariner Tiere 

Im Berichtsjahr wurde eine neue Untersuchung i.iber die Wirkungen des Gefriervor
ganges und der Eisbildung auf die Ultrastruktur verschiedener Gewebe und Zelltypen 
in Angriff genommen. Ziel dieser Arbeit ist es, Art und Umfang der Schadigungen 
durcb Gefrieren zu analysieren. Erste Ergebnisse zeigen deutliche Effekte auf die Zellen 
des Kiemenepithels mariner Mollusken nach Einfrieren (- 20° C) (H. FLUGEL u. G. 
BARGSTEN). 

Unsere Untersuchung iiber den EinfluB hoher hydrostatischer Driicke auf die Zellen 
mariner Wirbelloser und Wirbeltiere wird weitergefiihrt. Insbesondere steht die Unter
suchung der Regenerationsfahigkeit verschiedener Gewebe und Zellorganellen im 
Mittelpunkt  (H. FRITSCH). 

Einen Beitrag zur Bearbeitung der Ionen- und Osmoregulation decapoder Krebse 
bildet eine hostochemische und histologische Studie. Mit modernen ultrahistochemischen 
Methoden ist es moglich, den Weg von Na- und Cl-Ionen in den Geweben zu verfolgen 
(U. WITT). 

Fortgefi.ihrt und nahezu abgeschlossen wurde eine umfangreiche Bearbeitung von 
Nahrungsspezialisten mariner Weichtiere. Der Schwerpunkt der Arbeit lag auf der 
Untersuchung des Verdauungstraktes sowie der Fangarme (Captacula) der KahnfiiBler 
(Scaphopoda). Auf Grund der anatomischen Befunde war es moglich, auch einen 
Beitrag zur Systematik dieser interessanten Tiergruppe zu leisten (B. SAHLMANN). 

Das Studium der histochemischen und ultrastrukturellen Differenzierung im Ovar 
von Knochenfischen wurde abgeschlossen. Dabei konnte nachgewiesen werden, daB 
degenerierende Eizellen keine endokrine Funktion haben. Die Follikelepithelien des 
Ovars (Abb. 11) produzieren aber nach dem Laichen reichlich Material eines Protein
steroidkomplexes, wodurch eine funktionelle Verwandtschaft dieser Strukturen zu den 
Gelbkorpern des Saugeovars wahrscheinlich wird (I. VoRMFELDE). 
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Abb. 11: Follikclepithelzelle aus dem Ovar van Perea jluviatilis L. ctwa 14 Tage nach der Ovulation. 
Die grol3en, dunkel kontrastierten Schollen stellen einen Protein-Steroid-Komplex dar. 
FZo = Faserzone, TZ = Thecazelle, MPF = Membrana propria folliculli, Vergrol3erung 
5700 fach. 
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VIII. Fischereibiologie (G. HEMPEL)

l .  Ozeanische Untersuchungen 

Hauptarbeitsgebiete der ozeanischen Untersuchungen der Abteilung ,varen 1972 der 
subtropische Nordost-Atlantik sowie der nordwestliche Atlantik (Gulf of Maine). 

Wah.rend der 26. Reise von F. S. ,,:rvleteor", die unter der Leitung und Koordination 
von G. HEMPEL stand, wurden die 1970 begonnenen Untersuch.ungen im Auftriebsgebiet 
vor Westafrika fortgesetzt. Die fischercibiologischen Arbeitcn konzcntrierten sich dabci 
einmal auf die Veranclerungen in der Fischbrutzusammensetzung im Auftrifbswasser in 
Abhcingigkeit von der Tageszeit, der Drift des Schiffes wahrend einer Dauerstation und 
d'=r hydrographischen Situation (W. NELLEN). Aspekte der Ernahrung der Fischlarven 
werdcn sich im Zusammenhang mit den planktologischen Arbeiten auf dieser Expedition 
ergeben. Ein andercs Untersuchungsprogramm der Abteilung hatte die Erfo.ssung von 
l\!Iikronekton und l\!Iakroplankton in der Tiefenech.ostreuschich.t im Auftriebsgcbiet zum 
Inhc.lt (J. KINZER). Zid. dirser Arbeit ist, dzs vVar.derverh.alten der zur Tiefrncchostrrn
schich.t gehorenden Organismen - insbesondere der lVIyctophidcn (Leuchtsardinen) 
zu klaren sowie deren Stellung im Nahrungsgefoge zu beschreiben und Vergleiche mit 
ah.nlichen Untersuch.ungen im offenen Oze2.n zu ziehen. Im Rahmen des internationalen 
Programms des ICNAF (Internatiomi.l Commission for the North.west Atlantic Fisheries) 
machte G. JoAKIMSSON an Bord von F.'F. S. ,,Anton Dohrn" Untersuchungen iiber die 
Haufigkeit von Heringsbrut im Gulf von :Maine und im Gebiet der Grnrges-Bank. 
Diese Arbciten dienen der Erkennung gcsonderter Population und Iiefrrn ein l\!Ic.13 fur 
die relative GroBe der Laichbestande. D. ScHNACK nahm in diescm Zurnmmenhang an 
Auswertungs- und Koordinationsbesprechungen der Herring-Working-Group des ICNAF 
in Wa5hington D. C., in Boothbay Harbor (Main) und in Rom teil. 

Vergleich,,nde Studien an der Bodenfischfauna Nord-West-Afrikas und der groBen 
]\if eteorba'1k wurd::n von S. EBRICH durclri-eftihrt, for seine l\!Iaterialsammlung stand 
ihm u. a. ch5 fra'.lzosisch<: Forschungsschiff ,,Laurent Amoro" von Dakar aus zur Ver
fogung. 

2. Untersuchungen in Nord- und Ostsee

Im Rah.men des internationalen ,,Herring Survey Programms" des ICES, da5 die
Ubcrwachung der Veranderungen in den Bestand5grol3en der Populli.tionen des Nord
seeherin5, zum Ziel h,it, wurden mit F. F. S. ,,Anton Dohrn" Heringslarven-Fangreisen 
in die Flcimi,ch: Bucht und den Englischtcn Kana! (Friihjahr) sowie in die nordwestliche 
Nord,ee (Herbst) durchgefiihrt (G. JoAKIMssoN). Bei D. SCHNACK lag 1972 die Verant
wortung fiir die G::samtaufarbeitung des Heringslarvenmaterials aller Reisen des inter
nationalen Programms. 

Die Arbcit von B. STAIGER erfolgte innerh,ilb des deutsch-hollandischen Wattenmeer
projektes. Die erh,ltenen Daten iiber Nahrung und Wach5tum von Jungfochen wurden 
1972 mit Hilf.c eines Rechenprogram1rn weitgehend auf bercitet. 

Wahrend eines von G. HEMPEL und W. NELLEN durchgefohrten Praktikums zur 
Einfohrung in fischereibiologische Arbeiten wurde auf mehreren Ausfahrten mit den 
Forschungskuttern der Biologischen Anstalt Helgoland und des IfM Kiel ein reichhaltiges 
Fisch- und Bodentiermaterial gesammelt und ausgewertet. Die von den Studenten erar
beiteten Ergebnisse wurden von diesen zusammengestellt und for die Praktikanten 
vervielfaltigt. 
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F. WORNER brachte die Untersuchungen i.iber die Nahrung der im Neustal der
Nordsee auftretenden Fische zum AbschluB. Arbeiten in der eigentlichen Ostsee fanden 
im Bornholmbecken, dem Hauptlaichgebiet des Ostseedorsches, statt. Zwei ki.irzere 
Fahrten von A. MULLER mit F. F. S. ,,Anton Dohrn" im April und Mai ergiinzten die 
fri.ihere Materialsammlung. A. MULLER stellte die Ergebnisse seiner vom ICES em
pfohlenen Untersuchungen zur vertikalen und horizontalen Verbreitung und zur Hau
figkeit von Dorscheiern in der si.idlichen Ostsee zusammen. 

G. HEMPEL setzte im August die im Vorjahr begonnenen Arbeiten i.iber das Plankton
und Neuston des Gullmarsfjord fort. 

3. Okologische Arbeiten i n  der Kieler Bucht

Fast alle Arbeiten in der Kiele•· Bucht standen im engen Zusammenhang mit dem
Programm des SFB 95 (Wechselwirkung Meer-Meeresboden), <lessen Sprecher G. 
HEMPEL ist. Die Abteilung Fischereibiologie bemi.iht sich innerhalb dieses Forschungs
programms in erster Linie um eine quantitative Erfassung der Ausnutzung von benti
schen Tieren <lurch die Fische. Folgende Untersuchungen wurden in Angriff genommen 
bzw. fortgcfi.ihrt oder abgeschlossen: 

Fischnahrtierbesiedlung auf verschiedenen Substraten (W. ARNTZ). Nahrung von 
Scholle, Flunder, Wittling und Dorsch (W. ARNTZ). Kalorimetrische Messungen an 
bentischen Fischniihrtieren zu verschiedenen Jahreszeiten (D. BRUNSWIG). Die Tiere des 
Hyperbenthos (H. 0. BOYSEN). Haufigkeit von Gobiiden im Litoral und ihre Ernahrung 
(H. HOFFMANN). Die Bedeutung des obersten Litorals ( < 3 m) als Weidegrund fi.ir 
Fische (H. WoRTHMANN). Netzplanktonbiomasse, Fischeier und -larven der Kieler Bucht 
(A. MULLER). Nahrung von Fischlarven der Kieler Bucht (C. WosNrTzA). Nahrungs
okologie der Heringslarven in der Schlei (D. SCHNACK). Parasitenbefall von Plattfischen 
(H. MOLLER) . 

Im Rahmen des DFG-Programms ,,Abwiisser in Ki.istenniihe" wurden die langjiih
rigen im Ein- bis Zwei-Jahresrhythmus von R. KANDLER und W. NELLEN durchge
fi.ihrten chemischen und hydrobiologischen Kontrolluntersuchungen im Neustiidter 
Binnenwasser durch die Vergabe einer Diplomarbeit (C. NAUEN, CH. SCHUBERT) 
intensiviert. Die breit angelegte Arbeit soll kurzfristige sowie im Jahresrhythmus erfol
gende hydrochemische Anderungen in Neustiidter Binnenwasser erfassen und zu einer 
Produktionsabschiitzung von Fischniihrtieren fi.ihren, unter Beri.icksichtigung der Tat
sache, dal3 die Primarproduktion in dem Gewiisser vornehmlich <lurch Benthosalgen 
und nicht <lurch Phytoplanktonalgen erfolgt. Nahrungswahl und Wachstum der Fische 
bilden einen weiteren Gesichtspunkt der Arbeit. 

4. Experimentelle Arbeiten und Arbeiten auf dem Gebiet der Aquakultur

Mit dC"m Einzug in den Neubau des I. f. M. ergab sich endlich die Moglichkeit, expe
rimentelle Arbeiten in verstarktem Mal3e in Angriff zu nehmen. M. KLEIN begann mit 
der Analyse des Wachstums von Bachforellen bei verschiedenem Salzgehalt unter 
Konstanthaltung anderer Umweltparameter. H. ScHULZE-WIEHENBRAUCK befal3t sich 
mit dem Einflul3 von Ammoniak auf das Wachstum von Regenbogenforellen. G. RECK 
konnte seine Untersuchungen zum Frel3verhalten von jungen Plattfischen weitgehend 
abschliel3en und W. KuHNHOLD und T. PoMMERANZ fal3ten die Ergebnisse ihrer Experi
mente zur Olresistenz von Fischlarven bzw. zur Resistenz von Fischeiern aufmechanischc 
Beanspruchung zusammen. 
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Als unmittelbar zur Aquakulturforschung gehorende Arbeit ist die Tatigkeit von H. 
GRAVE zu nennen. Es sollen die Moglichkeiten der Verwendung des Kiihlwassers des 
Kieler Stromkraftwerks auf dem Ostufer der Forde fiir marine Aquakulturzwecke 
gepriift werden. Dazu ist nach langwieriger Bauzeit eine Anlage von Aufzuchtbecken 
erstellt worden. Ergebnisse iiber die Ausbreitung des aufgeheizten Kiihlwassers nach 
Riicklauf in die Forde wurden zusammengestellt (G. MAu). Eine Literaturstudie von 
H. RuMOHR iiber die Wachstumspotenz von Siil3wasserfischen in Salz- bzw. Brackwasser
ist in unmittelbarem Zusammenhang mit den Arbeiten auf dem Gebiet der Aquakultur
zu sehen. Eine andere Studie befal3t sich in interdisziplinarer Zusammenarbeit mit
Kollegen aus der Planktologie und der physikalischen Chemie mit der Moglichkeit,
natiirliche Nahrungsketten for Aquakulturzwecke auszunutzen, Hierzu wurden Litera
turstudien gemacht und eine Informationsreise zur FAO nach Rom und zu verschiedenen
Instituten in GroBbritannien durchgefiihrt (W. NELLEN).

Neben der Intensivzucht, wie sie meist in Europa angestrebt wird, kann in den 
Tropen die extensive Nutzung von Lagunen for die Aquakultur eine wichtige Rolle 
spielen. Die hydrographischen und produktionsbiologischen Grundlagen hierfiir waren 
1971 von D. PAULY in einer Lagune Ghanas untersucht worden. Die Aufarbeitung des 
reichen Proben- und Datenmaterials erlaubt nun eine realistische Abschatzung der 
Moglichkeiten einer Fisch- und Austernkultur. 

5. Forschungsforderung

Die Forschungsforderung der Abteilung hat sich gegeniiber dem Vorjahr wenig ver
andert (s. Jahresbericht 1971). Ohne die umfangreichen Mittel aus dem meereskund
lichen Gesamtprogramm der Bundesregierung (Bundesministerium for Bildung und 
Wissenschaft) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft ware die beschriebene For
schungstatigkeit der Abteilung nicht durchzufi.ihren gewesen. Die Deutsche Wissen
schaftliche Kommission untersti.itzte wiederum die Arbeiten innerhalb der internatio
nalen Gemeinschaftsprojekte des ICES und der ICNAF. 

IX. Marine Planktologie (J. KREY)

Die wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung Marine Planktologie !assen sich in 
sechs Projekte aufgliedern, wobei im Berichtsjahr 1972 die Arbeiten wahrend der Auf
triebsexpedition 1972 in das Gebiet vor Westafrika (F. S. ,,Meteor", Reise 26) einen 
besonderen Schwerpunk t bildeten. 

1. Auftriebs-Expedition 1972 mi t F. S .  ,,Meteor"

Zur Ermittlung von Primarproduktion und Bestand des Phytoplanktons im Auftriebs
gebiet dienten die iiblichen Standard-Verfahren: 14C-Technik, Pigmentbestimmung und 
Zahlmethode mit dem Umgekehrten Mikroskop. Lichtmessungen sind mit einem Akti
nographen, einem Irradiance Meter und mit dem von JERLOV entwickelten Quanta
meter durchgefiihrt warden. Fiir horizontale kontinuierliche In-Vivo-Messungen des 
Chlorophylls wurde ein Turner Fluorometer eingesetzt, das mit einer Durchflul3kiivette 
ausgeriistet war (R. BoJE). 

Vertikale kontinuierliche Chlorophyllmessungen erfolgten mit dem Variosens, einem 
neuentwickelten Gerat zur fluorometrischen In-Vivo-Messung des Chlorophylls, das 
sich sehr bewahrte. Ein Beispiel fiir eine Registrierung zeigt Abbildung 12 (B. ZEITZ· 
SCHEL), 
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:Mit Hilfe der neuentwickelten Planktonpumpe und anschliel3ender Grol3enfraktio
nierung des gewonnenen Niaterials wurde versucht, die zeitliche Veranderung des 
Gehaltes an Phytoplankton, Detritus sowie Nlikro- und Nlesozooplankton in verschie
denen Tiefen quantitativ zu erfassen, um einen Einblick in die verschiedenartigen 
Wechselbeziehungen auf den Anfangsstufen der Nahrungskette zu gewinnen (J. LENZ). 

Zusatzlich wurde eine intensive Untersuchung der Euphausiaccen und ihrer Rolle im 
Auftriebsgebiet durchgefiihrt (R. WErGMANN). 

2. Arbeiten am HOE-Atlas

Auf Anregung von SCOR wurde in engstC'm Zusarnmenhang mit den Arbeiten am
IIOE Oceanographic Atla, ,,Phytoplankton Production and Related Factors" ein 
Datenhandbuch fih' den Indischen Ozean (nur Produktionsbiologie) vorbereitet, um die 
in grol3er Vielfalt vorhandenen und in zahlreichen Publikationen verstreut vorliegenden 
Daten in cinem dnheitlichen computergerechten Format einer weiteren Bearbcitung 
zuganglic h zu machcn (B. BABENERD). 

3. Untersuchungen des Phyto- und Zooplanktonbestandes der Kieler Bucht

Die· von der DWK untersti.itzten Untersuchungen der Bestirnmung des Phyto- und
Zooplanktonbestancles in Abhangigkeit von Umweltfaktoren wurde fortgesetzt. Die 
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Abb. 12: Vertikalregistrierung von Chlorophyll mit elem in situ Fluorometer Variosens. ,,:tvfeteor"
Auftriebscxpedition 1972. 
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Tabelle, Mittlere Ko � entrationen produktionsbiologischer Parameter bei Boknis Eck 
gibt einige Ergebnisse wieder. Sie ist besonders hinsichtlich des durchschnittlichen Ge
haltes an Mikrobiomasse (in der Tabelle Ew.) bemerkenswert: Im Jahre 1972 wurde 
ein Mittelwert von 205 µg/1 gegeniiber einem langjahrigen Mittel von 113 µ.g/1 festge
stellt. In Zusammenarbeit mit Fischereibiologen haben -Oberlegungen begonnen, in 
wieweit es mi.iglich ist, aus diesen Messungen Riickschliisse auf die Entwicklung der 
Fischbestande (besonders Hering) in der westlichen Ostsee zu ziehen (J. KREY). 

Als Ergiinzung zu den Untersuchungen bei Boknis Eck wurde eine groBraumige 
Erfassung des Zooplanktons der Kieler Bucht iiber den Zeitraum von drei ] ahren 
abgeschlossen (M. HILLEBRANDT). Abbildung 13 zeigt als Beispiel den mittleren Jahres
gang des Zooplanktontrockengewichtes fiir die Jahre 1966-68. 

4. Arbeiten i m  Rahmen des SFB 95 Kiel

In der Anlaufphase des Sonderforschungsbereiches ,,Wechselwirkung Meer - Meeres
boden" nahm die Entwicklung neuer Methoden einen relativ groBen Raum ein. Zu
nachst wurde in Zusammenarbeit mit :tvlitarbeitern der Arbeitsgruppe B I ein Arbeits
und Organisationsmodell fur das Projekt ,,Hausgarten" entwickelt, um die Vielfalt der 
Beziehungen in einem komplizierten marinen Okosystem aufzuzeigen und dadurch ihre 
Bearbeitung zu erleichtern (V. SMETACEK). 

Viel Miihe wurde fur die Entwicklung eines Forschungsturmes aufgewandt, der im 
Dezember 1972 in der Eckernfi.irder Bucht aufgestellt wurde (ZEITZSCHEL und Dokto-

J F M A M A s 0 N D 

Abb. 13: Mittlerer Zooplanktongehalt in der Kieler Bucht; Angaben in mg Trockengewicht pro m3 

(nach M. HILLEBRANDT). 
o o Durchschnitt x x Standardabweichung vom Durchschnitt 
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randen). In groBangelegten in-situ-Versuchen sol! der Aufbau, die Weitergabe, der 
Abbau und vor allem die Sedimentation von organischer Substanz untersucht werden. 

Sensoren sind in verschiedenen Wassertiefen angebracht, um Umweltfaktoren konti
nuierlich zu messen. Diese Messungen sollen helfen, die biologischen Vorgange zu 
erklaren. Daneben wurde eine neue Methode zur Niikrokalorimetrie von Seston ent
wickelt (K. v. BROCKEL) und Untersuchungen tiber den Beitrag dominanter Copepoden
arten zur Sedimentation organischer Substanz durchgefiihrt (P. MARTENS). 

5. Meeresverunreinigung

Im Rahmen des Themas Meeresverschmutzung konnten erhebliche Beitrage geleistet
werden. Als neues Forschungsobjekt wurde die Abhangigkeit mariner Cyanophyceen von 
Abwasserkomponenten aufgegriffen. In Zusammenarbeit mit dem Asko-Laboratorium 
(Schweden) wurden in-situ-Versuche zur Erforschung der Stickstoffbindung und dadurch 
verursachten Eutrophierungsvorgangen durchgefiihrt (U. HORSTMANN). 

6. Systematik

Dank der Unterstiltzung des BMBW konnte die Systematikergruppe, die als Gast
dem IfM angegliedert ist und von der Abteilung Marine Planktologie betreut wird, 
ihre Arbeiten an ,,Meteor"-Material fur einige besonders wichtige Zooplanktongruppen 
(Euphausiacea, Hyperida, Cephalopoda, Decapoda) fortsetzen (R. WEIGMANN, H. 
SCHINKOWSKI). 

Neben den unter 1-5 angefi.ihrten 1vlitarbeitern der Abteilung Marine Planktologie 
arbeiten zahlreiche Diplomanden und Doktoranden an ausgewahlten Problemen der 
Planktonforschung. Die Arbeiten befassen sich u. a. mit Primarproduktions- und Nano
planktonuntersuchungen in der Schlei, Zooplanktonuntersuchungen in der Kieler 
Bucht, Phytoplanktonuntersuchungen im Auftriebsgebiet vor Westafrika sowie mit 
experimentellen Untersuchungen uber die Bedeutung von Detritus und einzelner 
pelagischer Organismengruppen fiir die Weitergabe von organischer Substanz in der 
Nahrungskette. Daneben wurden Untersuchungen i.iber den EinfluB von Schadstoffen 
(01, Schwermetalle) auf Planktonorganismen angestellt (J. KREY und Doktoranden). 

X. Marine }dikrobiologe (G. RHEINHEIMER)

Im Vordergrund der Forschungstatigkeit standen experimentelle Arbeiten i.iber den 
mikrobiellen Abbau von organischen Schmutzstoffen in Ostseewasser und die Stoffauf
nahme durch marine Bakterien. 

Abbauversuche wurden mit unterschiedlichen Konzentrationen von kommunalen 
und ki.instlichen Abwassern in Ostseewasser und vergleichsweise auch in Si.iBwasser bei 
verschiedenen Temperaturen durchgefi.ihrt (H.-G. HOPPE). Mit Hilfe von selektiven 
Isolierungsmedien konnten die EiweiB, Starke und Fette abbauenden Bakterien getrennt 
bestimmt werden. Ein Phenolgehalt von 250 mg/1 bewirkte charakteristische Anderungen 
der Bakterienentwicklung und eine betrachtliche Verzogerung der Abbauprozesse. 

Untersuchungen l'iber den bakteriellen Abbau von Harnstoff und Harnsaure liel3en 
deutliche jahreszeitliche Unterschiede (J. STEINMANN) erkennen. Die Zahl der ent
sprechenden Bakterien war im Sommer geringer als im Winter und ihr Anteil an der 
Saprophytenflora in der Regel dort am groBten, wo die hochsten Saprophytenzahlen 
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gefunden wurden. Er lag z. B. in der Kieler Innenforde im Durchschnitt bei 10-20% 
und in der mittleren Kieler Bucht bei 1-2%. 

Um Einblick in die Aktivitiit der Mikroorganismen am nati.irlichen Standort zu 
gewinnen, erfolgte die Bestimmung der sog. heterotrophen Potenz in Ostseewasserproben 
(K. Goc1rn). Hierunter ist die Fahigkeit der Mikroben zu verstehen, bei den jeweils 
herrschenden Bedingungen cine bestimmte :tvienge organischer Stoffe aufzunehmen -
unter der Voraussetzung, da/3 deren Konzentration geni.igend hoch ist. Niit Hilfe von 
14Q markierten organischen Substanzen wurde die maximale Aufnahmegeschwindigkeit 
(V max) bei Schnittfahrten in die Kieler Bucht ermittelt. In dem folgenden Beispiel 
sind die im Juli 1972 gewonnenen 'v\lerte aus der Kieler Innen- und Aul3enforde gegen
ii bergestellt: 

KIF KAF 
V max Glucose 1,35 0,11 p.g C e-1 h-1 

V max Acetat 3,45 0,19 11-g C e-1 h-1 

V max Asparaginsiiure 1,18 0,18 11-g C e-1 h-1 

Bei Kenntnis der maximalen Aufnahmegeschwindigkeit und der Substratmenge liil3t 
sich die tatsiichliche Aufnahmegeschwindigkeit und damit die aktuelle Abbauintensitiit 
fur das betrdfende Substrat errechnen. 

Die Arbeiten iiber die Einwirkung von Schwermetallsalzen auf den Meerespilz 
Thraustocliytrium striatum wurden fortgesetzt (J. SCHNEIDER). Die Hg- und Cd-Salze 
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Abb. 14: Die Beeinflussung des ,,vachstums von Thraustochytrii.m striatum bei venchiedenen Salinitaten 
des Grundmediums und Zusatzen von Quecksilbcracetat. 
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unterdriickten das Wachstum in geringerer molarer Konzentration als die iibrigen Salze. 
Zn und Ni scheinen eine mittlere Stellung einzunehmen, wahrend Cu, Co und Nln die 
geringste Wirkung zeigten. Der allgemeine Salzgehalt des lVkdiums beeinfluf3te die Gift
wirkungen in der Weise, daf3 bei hi:iheTen Salinitaten verglt"ichbare Konzentrationen 
der Testsubstanzen starkere Hemmung bewirkten als die Niedien mit geringerem Salz
gehalt (Abb. 14). Detergentien ki:innen anscheinend die schadliche Wirkung - wenig
stens bei CuS0

4 
- verstarken. Ferner wurden die Untersuchungen an 2 Thraustochy

trium-Arten, die aus der Ostsee bzw. aus eim:r Salzquelle des Binnenlandes stammen, 
hinsichtlich ihrer Anspriiche beziiglich der Sa linitat, verschiedener Kationen uncl 
Anionen, cler Verwertung anorganischer und organischer Schwefelquellen fortgesetzt. 
AuBerclem wurde das Wachstum von Thraustochytrium stria/um (Ostsee) bei 4 verschie
denen Temperaturen ( + 5 bis + 30° C) uncl 4 Salinitatsstufen (7,5 bis 30°/00 S) unter
sucht. Wurcle Schwefel als Sulfat angeboten, fand bessercs Wachstum statt als mit 
Niethionin oder Cystein. Der aus elem Binnenland stammencle Stamm verhielt sich 
ahnlich wie die Ostseeform. 

Im Zusammenhang mit cler thermischen Belastung von Binnen- und Kiistengewassern 
erfolgten Untersuchungen iiber den Einfluf3 von erhi:ihten Wassertemperaturen bis 35° 

auf die Zusammensetzung der Mikroflora sowie auf die Entwicklung verschiedener 
isolierter Bakterienstamme (G. RHEINHEIMER). 

Wahrend der Sommermonate wurden in einem vielbesuchten Badegebiet an cler 
Kieler Auf3enforde regelmaf3ig mikrobiologische Untersuchungen durchgc:fiihrt (H. 
ScHoLz). Es zeigten sich u. a. sehr starke Fluktuationen der :Menge der im Wasser 
vorhanclenen marinen und terrestrischen Bakterien sowie der Coliformen uncl cler Hefen, 
die auf verschieclene Ursachen zuriickzufiihren waren. 

Die seit einigen ] ahren laufenden Arbeiten iiber die Bakterienbesiedlung von Sancl
strand und Sandwatt wurden fortgefiihrt, wobei cler Einfluf3 der Temperatur auf die 
Zusammensetzung der Nlikroflora im Vordergrund stand (G. RHEINHEIMER). Es zeigte 
sich, daB der Anteil cler thermotoleranten Formen in den Sommermonaten kraftig 
zunimmt. Diese Bakterien sind weitgehencl iclentisch mit den extrem Halotoleranten, 
die noch bei einem Salzgehalt von 12,5% gut wachsen. Es handelt sich dabei also um 
Nlikroorganismen mit sehr weiten i:ikologischen Amplituden, die sie befahigen, sich 
unter den extremen Bedingungen zu entwickeln, die im Grenzbereich von Nieer uncl 
Land herrschen. 

Untersuchungen iiber die wechselseitigen Beziehungen von Phytoplankton und Bak
terien erfolgten in der Schlei (M. RIEPER). Insbesondere wurcle die Bakterien- und 
Algenmenge bei monatlichen Profilfahrten bestimmt uncl die Bakterienbesiedlung der 
vorherrschenden Cyanophyceen stucliert. Nlit cler Isolierung cler wichtigsten Algen- uncl 
Bakterienarten konnte begonnen werden . 

Stark intensiviert wurclen die methoclischen Arbeiten. Zur Untersuchung des Bakte
rioneustons konnte ein Schi:ipfer nach dem Nluster des ,,Fliegendraht-Sammlers" von 
GARRETT entwickelt uncl erprobt werden. - Um eine bessere Differenzierung mariner 
Bakterienpopulationen zu ermoglichen, wurde mit cler Autoracliographie-Nlethocle ex
perimentiert (H.-G. HoPPE). - Weiter erfolgten Modifizierungen der Potenzbestim
mungsverfahren zur Ermittlung von Vergleichswerten for die Nlenge einiger physio
logischer Bakteriengruppen in Ostseewasser (K. Goc1rn). Eine Priifung cler verschieclenen 
optischen Nlethoclen zur Direktzahlung von Bakterien in Wasser- uncl Seclimentproben 
wurde von ZIMMERMANN vorgenommen. 
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Vier Angehi:irige der Abteilung beteiligten sich an der Auftriebs-Expedition 1972 
(K. GOCKE, H.-G. HoPPE, I. KocH, M. TWIETMEYER). Es konnte dabei die mit der 
Alterung eines Auftriebswasserki:irpers erfolgende Zunahme der Produktion saprophy
tischer Bakterien verfolgt werden. Bei je 3 Wassertiefen von 15 Stationen erfolgte die 
Messung der relativen heterotrophen Potenz des Wasserki:irpers <lurch die Zugabe von 
radioaktiven organischen V erbindungen (14C markierte Glucose, Acetat und Asparagin
saure) und anschlieBender vierstiindiger Inkubation vor der Filtration. 

Mitte des J ahres wurde mit der Auswertung des wahrend der Expedition gewonnenen 
Materials begonnen (L.-A. MEYER-REIL). Zunachst erfolgten Untersuchungen zur 
Morphologie und Physiologie, sowie den Salz- und Temperaturanspriichen der isolierten 
Bakterienstamme mit dem Ziel einer Zuordnung der Mikroorganismen zu bestimmten 
physiologischen Gruppen und einer spateren taxonomischen Identifizierung. Dazu 
wurde das gebrauchliche Testprogramm weiter standardisiert und <lurch wesentliche 
physiologische Tests (z. B. Empfindlichkeit gegeniiber Antibiotika) erweitert. Derartige 
Untersuchungen sind fiir die vergleichende Betrachtung der Mikroflora verschiedener 
Wasserki:irper von Bedeutung und sollen vor allem einen Vergleich mit den auf der 
Rossbreiten-Expedition 1970 isolierten Bakterienstamme ermi:iglichen. - Weiter be
gannen Arbeiten iiber die Nahrstoffanspriiche der aus dem nahrstoffreichen Auftriebs
wasser isolierten Bakterienstamme - insbesondere die Verwertung verschiedener orga
nischer C- und N-Quellen, sowie den Vitaminbedarf. 

8. Institutsgemeinsame Einrichtungen

a) Geschaf t s fohrender  Direktor  und Kol legium

Geschaf t s fohrender  Direktor:
Prof. Dr. FR. DEFANT (bis 30. 4. 1972) 
Prof. Dr. G. HEMPEL (ab l .  5. 1972) 

1. Stellvertreter:
Prof. Dr. G. HEMPEL
Prof. Dr. G. DIETRICH
Prof. Dr. FR. DEFAN'l'

2. Stellvertreter:
Prof. Dr. G. DIETRICH
Prof. Dr. FR. DEFANT
Prof. Dr. W. KRAUSS

Kol legi  urns mi tg l ieder  
Dr. R.  BOJE 

Prof. Dr. G. DIETRICH t
Prof. Dr. FR. DEFANT 
Prof. Dr. H. FLUGEL 
Prof. Dr. F. GESSNER t
Prof. Dr. K. GRASSHOFF 
Prof. Dr. G. HEMPEL 

Dr. E. HOLLAN 
Prof. Dr. W. KRAUSS 

(bis 30. 4. 1972) 
(1. 5. bis 2. 10. 1972) 
(ab 11. 10. 1972) 

(bis 30. 4. 1972) 
(1. 5. bis 11. 10. 1972) 
(ab 11. 10. 1972) 

des  I fM 
(abJuni 1972) 

(abJuni 1971) 
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Prof. Dr. J. KREY 
Dr. H. NAEVE (bis Mai 1972) 

Prof. Dr. G. RHEINHEIMER 
Prof. Dr. G. SrnDLER 

Standige Gaste des Kollegiums 

Dr. J. ULRICH (als Kustos) 
Dr. W. NELLEN 

Univ.-Oberinsp. E. BrscHOFF (als Verwaltungsleiter) 

b )  Einsatz  der  Schi f fe  

(Forschungskutter ,,Alkor" und ,,Hermann Wattenberg", Forschungsbarkasse ,,Sa
gitta") 

F. K. ,,Alkor" (Kapt. OHL) legte im Jahr 1972 auf 118 Fahrten 12 777 sm zuri.ick. 
Das Schiff war wahrend dieser Zeit an 200 Tagen in See, davon 88 Tagesausfahrten mit 
1047 Eingeschifften; gearbeitet wurde auf 965 Stationen von. 4 m bis 450 m Wasser
tiefe, inclusive 8 Dauerstationen von 12 Tagen. Die Untersuchungsgebiete lagen in der 
Ostsee, der Beltsee, im Skagerrak und der Deutschen Bucht. 

Bei den langeren Reisen (max. 2 Wochen) wurden nachsteh�nd aufgefi.ihrte auslan
dische Hafen angelaufen: 

Schweden: 
Danemark: 
Danemark: 
Danemark: 
Danemark 
Danemark: 
Danemark: 
Danemark: 
Polen: 
Danemark: 
Schweden: 

24./25. III. 
24. v.

26. v.

3. VI.
25 . VII. 
8. VIII.

14. VIII.
15. VIII.
28./29. VIII.
11. IX.

18. x.

Lysekil 
Kopenhagen 
Frederiksha vn 
Ronne (Bornholm) 
Gedser 
Hammerhavn (Bornholm) 
Apenrade 
Svendborg 
Gdingen 
Sonderburg 
Lysekil 

An Bord arbeiteten Mitglieder der 10 Abteilungen des Instituts for Meereskunde, 
sowie von 3 Fremdinstituten (Zoologisches Institut Kiel, Geologisches Institut Kiel 
und Institut for Angewandte Physik Kiel). 

Die Fremclinstitute waren mit 19 Fahrten und 166 Personen beteiligt, wobei in 
25 Einsatztagen 196 Stationen bearbeitet wurden. 

F. K. ,,Hermann Wattenberg" (Kapt. SrcHAu) legte im Jahre 1972 auf 132 Fahrten 
7 706 sm zuri.ick. Das Schiff war auf diesen Reisen an 159 Tagen mit insgesamt 758 Ein
geschifften in See. Auf 464 Stationen wurde in Wassertiefen von 3 m bis 60 m gearbeitet. 
Die Untersuchungsgebiete lagen in der westlichen Ostsee. An Bord arbeiteten Angehi:irige 
von 8 Abteilungen des fftvI-Kiel sowie von zwei anderen Kieler Universitatsinstituten 
(Geologisch-Palaontologisches Institut, Zoologisches Institut). 

F. B. ,,Sagitta" (Kapt. MANTHE) legte im Jahr 1972 auf 201 Fahrten an 195 Tagen 
7 240 sm zuri.ick, wobei insgesamt 504 Personen eingeschifft waren. Untersuchungsge
biete waren Kieler Forde, Eckernforder Bucht, Ki.istengewasser der Kieler Bucht und 
die Schlei. Es wurden auf 821 Stationen gearbeitet. An Bord waren Mitglieder von 
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8 Abteilungen des HM-Kiel und vom Zoologischen Institut der Universitat Kiel tatig. 
Durch den personlichen Einsatz der Besatzung konnte die Leistungsfahigkeit gerade 
dieses kleinen Schiffes bis zur auf3ersten Grenze genutzt werden. 

Der Bedarf an Schiffszeiten ist - insbesondere <lurch den Aufbau des SFB 95 - an 
den Kieler Instituten erheblich gestiegen. Die aus Mitteln des SFB 95 gecharterte For
schungsbarkasse ,,Benno" und eine enge Koordinierung der Einsatzwiinsche und Fahr
tenplane reichten nicht aus, um die neu aufgetretenen Bedi.irfnisse der einzelnen For
schungsgruppen voll zu befriedigen. 

Da auch im J ahre 1972 zahlreiche Einsatzwi.insche nicht oder nur teilweise erfiillt 
werden konnten, erscheint der Bau eines Kutters fiir den SFB 95 und das Hinzutreten 
eines weiteren Schiffes mit grof3erem Aktionsradius dringend erforderlich, zumal F. K. 
,Hermann Wattenberg" voraussichtlich in absehbarer Zeit abgeschrieben werden muf3. 

c) Bibliothek

Die Institutsbibliothek umfaf3te Ende 1972 insgesamt 35 367 bibliographische Einhei
ten. Hierbei handelt es sich um 16761 Sonderdrucke, 13670 Zeitschriftenbande und 
4936 Monographien bzW. Lehrbi.icher. Der Zugang im Jahr 1972 betrug: 282 Sonder
drucke, 330 Zeitschriften und 281 Monographien. Im Rahmen des Umzuges der Biblio
thek in den Institutsneubau wurde eine mechanische Kompaktusanlage zur Biicher
aufbewahrung im Magazin in Betrieb genommen. 

d) Isotopenlabor
Im vorliegenden Berichtsjahr war das Isotopenlabor des Instituts fiir Meereskunde

noch nicht einsatzbereit. Es wurde erst Ende des J ahres von der baulichen Seite fertig
gestellt. An dieser Stelle sei herzlich gedankt fiir die freundliche Untersti1tzung, die von 
dem Institut fiir Physikalische Chemie der Universitat Kiel und dem Institut fiir Physik 
der GK.SS gewahrt wurde und die es ermoglicht hat, daf3 wichtige Arbeiten in Angriff 
genommen werden konnten. 

Auf einer Fahrt mit F. S. ,,Meteor" in <las Auftriebsgebiet vor der westafrikanischen 
Ki.iste konnten Seesalzproben (gefriergetrocknet in Quarzampullen) und Plankton
proben (aufKarbonatfiltern in Polyathylenampullen) gewonnen werden, die die Grund
lage fiir methodische Arbeiten auf dem Gebiet der Neutronenaktivierung von marinen 
Proben bilden. Die Bestrahlung mit Neutronen erfolgte im Reaktor in Geesthacht und 
betrug for kurzlebige Elemente bei einem Neutronenfluf3 von 1013 n · cm-2 

• sec-1 10 Mi
nuten und fiir langlebige Elemente 21 Tage. In den Planktonproben konnten nach der 

Kurzzeitbestrahlung durch eine Gammaenergie und Halbwertzeitanalyse die Elemente 
U, Mn, Cr, Al und Hg in unterschiedlichen Mengen nachgewiesen werden. Ein geeig
netes Rechenprogramm fiir die quantitative Erfassung ist noch in der Erprobung. Von 
den Seesalzproben konnten bisher mit guter Reproduzierbarkeit lediglich Elemente mit 
langer Halbwertzeit bestimmt werden. Die Arbeiten werden fortgesetzt (U. RABSCH). 

9. Wissenschaftliches Personal

a) Anderung im wissenschaf t l ichen S t a b

1 .  Abgange
DIETRICH, Prof. Dr. Dr. h. c., 2. 10. 1972, verstorben 
GESSNER, Prof. Dr. F., 20. 12. 1972, verstorben 
NAEVE, Dr. H., 31. 5. 1972 ausgeschieden, FAO, Rom/Italicn 
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2. Zugan ge

KtiHNHOLD, Dr. W., 1. 12. 1972
in der Abt. Fischereibiologie
NEUMANN, Dr. K., 1. 8. 1972
in der Abt. Meeresbotanik
PoMMERANZ, Dr. T., 17. 7. 1972
in der Abt. Fischereibiologie

3. Beur la  u b u ngen

KIELMANN, Dipl.-Math. J., 1 .  5. 1972-30. 4. 197 3
University of Miami, School of Marine and Atmospheric Sciences, Miami, Fla./USA
KRAUSE, Dr. G., 1. 9. 1972-30. 4. 1973
Flinders University of South Australia, Bedford Park, Australia
SrnDLER, Prof. Dr. G., 11. 8. 1971-31. 8. 1972
Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Mass./USA
ScHOTT, Dr. F., 24. 6. 1972-10. 9. 1972
Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Mass./USA

b) Wissenschaf t l icher  S tab  (Stand Ende 1972)

ARPE, K. 
BABENERD, B. 
BERESS, L. 
BOJE, R. 
CLAUSS, E. 
DEFANT, FR. 
EHRHARDT, M. 
ENGELMANN, H. 
FECHNER, H. 
FLUGEL, H. 
GOCKE, K. 
GRASSHOFF, K .  
GRAVE, H. 
HEINRICH, M. 
HEMPEL, G. 
HOLLAN, E. 
HOPPE, H. 
HoRN, W. 
HORSTMANN, U. 
HUBRICH, L. 
Hussain, H. 
HUSSELS, W. 
KASE, R. 
KIELMANN, ]. 
KINZER,]. 
KRAUSE, G. 
KRAUSS, w.

KREMLING, K. 
KREY,]. 
KUHNHOLD, w.

LENZ, J. 

Dipl.-Met. 
Wiss. Biol. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Met. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dipl.-Ing. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dr. 
Dipl.-Math. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. 

Maritime Meteorologic 
Marine Planktologie 
Meereszoologie 
Marine Planktologie 
Maritime Meteorologic 
Maritime Meteorologic 
Meereschemie 
Meeresphysik 
Maritime Meteorologie 
Meereszoologie 
Marine Mikrobiologie 
Meereschemie 
Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Fischereibiologie 
Theoretische Ozeanographie 
Marine Mikrobiologie 
Reg. Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Reg. Ozeanographie 
Marine Mikrobiologie 
Meeresphysik 
Theoretische Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Theoretische Ozeanographie 
Meereschemie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
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Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellte 
Wiss. Assistent 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Abt.-Direktor 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Gruppenleiter 
Wiss. Angestellter 
Abt.-Leiter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Abt.-Direktor 
Wiss. Assistent 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Oberrat 
Wiss. Assistent 
Abt.-Direktor 
Wiss. Angestellter 
Abt.-Direktor 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Assistent 



MAGAARD, L. Prof. Dr. Theoretische Ozeanographie Prof. a. e. w. H. 
MEINCKE, j. Dr. Reg. Ozeanographie Wiss. Angestellter 
MOLLER, A. Dr. Fischereibiologi e Wiss. Angestellter 
NELLEN, w. Doz. Dr. Fischereibiologie Wiss. Oberassist. 
NEUMANN, K. Dr. 11eeresbotanik Wiss. Rat 
0HM,K. Dipl.-Phys. Meeresphysik Wiss. Angestellter 
0STERROTH, CH. Dr. Meereschemie Wiss. Angestellter 
PASENAU, H. Dr. Reg. Ozeanographie Wiss. Angestellter 
PoMMERANZ, T. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
PoNAT, A. Dr. Meereszoologie Wiss. Angestellte 
RAETHJEN, H. Dr. Meeresphysik Wiss. Angestellter 
RHEINHEIMER, G. Prof. Dr. Marine Mikrobiologie Abt.-Leiter 
Sc1-nNKOWsK1, H. Dr. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
SCHNACK, D. Dr. Fischereibiologie Wiss. Assistent 
SCHNEIDER, J. Dr. Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellter 
SCHRAMM, w. Dr. Meeresbotanik Wiss. Angestellter 
SCHOTI', F. Dr. Reg. Ozeanographie Wiss. Assistent 
SCHWENKE, H. Doz. Dr. lvieeresbotanik Univ.-Dozent 
SmnLER, G. Prof. Dr. Meeresphysik Abt.-Leiter 
SPETH, P. Dr. Maritime Meteorologie Wiss. Assistent 
THEFDE, H. Doz. Dr. Meereszoologie Wiss. Oberassist. 
TOMCZAK, NL Dr. Reg. Ozeanographie Wiss. Angestellter 
UHLIG, K. Dr. Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
ULRICH,]. Dr. Gesamtinstitut Kustos 
WEIGMANN, R. Dr. Marine Planktologie Wiss. Angestellte 
WILLEBRAND, J. Dipl.-Phys. Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
ZEITZSCHEL, B. Doz. Dr. Marine Planktologie Wiss. Oberassist. 
ZENK, w. Dr. Meeresphysik Wiss. Angestellter 

c )  Wissenschaft l iche  Angeste l l te des DFG-So nderforschungsbere ichs  95 
Kie l  

ARNTZ, w.

GRADL, A. 
GusT, G. 
HATJE, G. 
SMETACEK, v.

ZsoLNAY, A. 

Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dipl.-Phys. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 

d) D o k t o ra nden und Diplom anden

1. D o k t o ra nden

Au KHAN,].
ARPE, K .
BEHR, H. D.
BETZ, M.
BIERNATH, S.
Black, H.J.
v. BonuNGEN, B.
BOYSEN, H. 0.
DENKER, B.

Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Maritime Meteorologic 
11eereschemie 
Marine Planktologie 
Meeres botanik 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 

68 



EHLEBRACHT, J. 
EHRICH, s.

FELDNER,]. 
FRESE, R. 
FRITSCH, H. 
v. GUDENBERG, H.-J. 
GRADL, T.

GRAVE, H.
GROSCH, u.

GusT, G.
HANSEN, E.
HANSEN, H. P. 
HENDRIKSON, P.
HENTZE, R.
HILLEBRANDT, M.

HIRCHE, H.
HoMUTH, K.
HORN, w.

HUBRICH, L.

HussELs, W. 
JOHN, H.-CH. 
JURGENS, B.

KXsE, R. 
KIELMANN' J. 
KtiHNHOLD, W. 
LEHNBERG, B.

LEHNBERG, W. 
LINK, G. 
PLoTz,J.
POMMERANZ, T.

PROBST, B.

PUTTLER, G. 
RAFF,]. 
RICHTERT, P. 
RIEPER, H. 
RuDERT, M.

SAFFE, F. 
SAHLMANN, B.

ScHIEMANN, S. 
SCHNACK, s.
SHAFFER, G. 
SMETACEK, V.

SPEER, A.
STEINMANN,]. 

VoRMFELDE, I.

WEDEKIND, H. 

WEIGEL, P. 

WILLEBRAND, J. 

WITT, u.

ZIMMERMANN, R. 

Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Marine Planktologie 
Meereschemie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
Meereschemie 
Marine Planktologie 
Meeresbotanik 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Meeres botanik 
Reg. Ozeanographie 
Reg. Ozeanographie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Theor. Ozeanographie 
Theor. Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Marine Mikrobiologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
Marine Planktologie 
Meereszoologie 
Meereszoologie 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Reg. Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 

Meereszoologie 

Meeresbotanik 

Marine Planktologie 

Theor. Ozeanographie 

Meereszoologie 

Marine Mikrobiologie 

69 



2. Diplomanden

ARNTZ, B.
BAESE, K.
BARGSTEN, G.
BOLTER, M.
BROCKMANN, C.
v. BROCKEL, K. 
BRUNSWIG, D. 
DAUSTER, H. 
DRIES, R.R.
ENDERLE, u.

ERDMANN,H. 
GAMP, c.

GRUNDEL, E.
GUNTHER, u.

HATJE, G. 
HOFFMANN, H. 
HOLKEN, u.

!BING, J.
KLEIN, M. 
KRANEIS, W. 
MARTENS, P.
MAu,G. 
MEYER, M. 
MOLLER, H. 
MUSTER, D. 
MULLER, H.-C. 
MOLLER, TH. 
NAUEN, c.

NEUHOFF, H.

PALSON, 0.

PAULY, D. 
PETERS, H. 
v. RADEN, H.

RECK, G.
RuMOHR, H. 
SCHLESNER, H. 
SCHMUTZER, C. 
SCHOLZ 
SCHOTT, R.
SCHUBERT, K. 
ScHULZE-WIEHENBRAUcK, H,
SKADE, H.

SONNEFELD, E.

STAIGER, B.

STEIN, M. 

VAN THIELEN' R. 

WEGNER, G. 

WESSEL, H. 

Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Meereszoologie 
Marine Mikrobiologie 
Reg. Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Meeresphysik 
Maritime Meteorologie 
Maritime Meteorologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Meereszoologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Reg. Ozeanographie 
Maritime Meteorologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Marine Mikrobiologie 
Marine Mikrobiologie 
Marine Mikrobiologie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Marine Meteorologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Reg. Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Reg. Ozeanographie 
Marin( Planktologie 
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WORNER, F.

WoRTHMANN, H.

WosNITZA, C.

Z!ESLER, R.

Fischereibiologie 

Fischereibiologie 

Fischereibiologie 

Fischereibiologie 
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