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Vorwort 

Der vorliegende J ahresbericht hat das Ziel, i.iber die Aktivitiiten des Instituts fi.ir 
Meereskunde an der Universitiit Kiel in Bezug aufForschung und Lehre zu informieren. 
AuBerdem soil i.iber besondere Ereignisse berichtet werden. 

Im Jahre 1979 stand die sechsmonatige Expedition FGGE-Aquator '79 mit F.S. 
,,Meteor" in den iiquatorialen Atlantik im Mittelpunkt der Arbeiten mehrerer physikali
scher und biologischer Abteilungen des Instituts. 

Das Institut fi.ir :tvieereskunde war intensiv beteiligt, Kiel als besonders geeigneten 
Standort fi.ir das geplante Polarforschungsinstitut herauszustellen. :tviehrere Wissenschaft
ler des Instituts haben wesentlich zu der Erstellung der Schrift ,)vleeresforschung in den 
achtziger Jahren" beigetragen, die im Auftrage der Senatskommission fi.ir Ozeanogra
phie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im November 1979 veri:iffentlicht wurde. 

Die Zusammenarbeit mit meereskundlichen Instituten im Ausland - besonders in 
Entwicklungslandern - hat sich wesentlich erweitert. Es wurden, wie im Vmjahr, 
mehrere Ausbildungskurse in Entwicklungslandern durchgefi.ihrt. Im Rahmen des Hel
sinki-Abkommens zum Schutz der Nieeresumwelt des Ostseegebietes hat das Institut 
einen maBgeblichen Beitrag zum 'Biological Intercalibration Workshop' in Stralsund/ 
DDR vom 26. 8.-1. 9. 1979 geleistet. 

Das Institut erkliirte sich bereit, voriibergehend an drei Stationen in der Kieler Bucht 
Monitoring-Aufgaben zu iibernehmen, bis die stellenmiiBigen Voraussetzungen an den 
dafi.ir von staatlicher Seite vorgesehenen Institutionen geschaffen sind. 

Herrn Dr. Ulrich danke ich fi.ir die Zusammenstellung des Berichtes. Er wurde unter
stiitzt von Herrn Dr. J. Schneider und Frau E. Kaminski. 

Kiel, den 31. Dezember 1979 B. Zeitzschel



Prof. Dr. Rudolf Kandler 

80 Jahre 

Wir feierten im Rahmen eincs Fcstkolloquiums am 14. Dezember 1979 den einzi
gen lebenden :rviitbegrtinder des lflVI in Kiel. Als 1937 in Kitzeberg das Institut als 
selbstandige Einrichtung der Universitat geschaffen wurde, berief man Rudolf Kandler 
zum Kustos for Fischereibiologie. Er hatte damals schon 9 Jahre lang von Hamburg aus 
Forschungen an Ostseefischen durchgefuhrt. Er untersuchte Fischbestande und Fisch
brut, lieB tiber Bodenfauna und Fischanatomie arbeiten. Ein ,,Abwasserlaboratorium" 
entstand bereits in den fonfziger Jahren, bald nachdem dcr Anbau der Hohenbergstraf3e 
bezogen wurde. Lange bevor man mit dem Wort lvieeresverschmutzung Geld locker 
machen und Wissenschaft bestreiten konnte, begri.indete Herr Kandler am fftvI diesen 
Zweig der marinen Okologie. Obwohl er am Institut fur l\lieereskunde angesiedelt war, 
schloB Kandler die Fischereibiologie der Binnengewasser in sein Arbeitsprogramm ein. In 
der Lehre wurden Binnenfischerei und Fischereirecht durch Expcrten aus der Praxis, Dr. 
Hermann und Dr. Pape, vertreten. 

Das lfl\lI war von Anfang an nicht allein Forschungsinstitut, sondern es sollte auch der 
Lehre dienen. Deshalb schuf Kandler 1940 in Kiel das Lehrfach Fischereibiologie und 
machte das lfM zur wichtigsten Brutstatte for marine Fischereibiologen in Deutschland. 
Seitdem sind hier ea. 100 Dissertationen und Diplomarbeiten entstanden, davon rund 
die Halfte der Dissertationen noch unter der Anleitung von Herrn Kandler. 

Auch die Hilfe for den Anbau der J\!Ieeres- und Fischereiforschung in Entwicklungs
landern gehorte friiher als anderswo zur Lehrtatigkeit von Herrn Kandler. Schon 1956 
promovierte Herr Dutt aus Indien mit einer Arbeit iiber die Fruchtbarkeit des Ostsee
herings. Weitere Doktoranden aus Siidasien folgten rasch. 

Besonders verdient machte sich Herr Kandlcr um die islandischen Fischereibiologen 
und Meeresforscher, die ihre Ausbildung in Kiel erhielten. 

Im Internationalen Rat flir l\!Ieeresforschung hat Herr Kandler in den Komitees 
ftir die Ostsee und for Lachse und Forellen dreiBig Jahre lang gearbeitet, hoch geschii.tzt, 
besonders von seinen skandinavischen und polnischen Kollegen. 

l\!Iit Ausnahme einer kurzen Dienstverpflichtung im Greifswalder lviarineobservatori
um, durch die Herr Kandler die Zerstorung des IfM durch Bomben nicht miterleben und 
clas toclliche Schicksal von Hermann Wattenberg und seinen :tviitarbeitern nicht teilen 
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mul3te, ist tterr Kandler 30 Jahre lang Leiter der fischereibiologischen Arbeitsgruppe des 
IfM geweseh. Grol3e und Status der Gruppe schwankten, das hing mit Veranderungen 
in der Gesamtstruktur des Instituts und in der Wertschatzung der Fischereibiologie 
durch die verschiedenen Institutsdirektoren ab. Am Ende seiner Amtszeit leitete er 
eine selbstandige Abteilung, eine unter 10 gleichberechtigten. Er hatte auf dem Kieler 
Seefischmarkt, der damals noch bluhte, eine Aul3enstelle eingerichtet, die sich ganz der 
Untersuchung der Ostseefischbestande widmete. Dieses Ostseelaboratorium wurde spater 
von der Bundesforschungsanstalt fi.ir Fischerei iibernommen und damit das IfM von einer 
Routine-Aufgabe entlastet. Es scheint das Schicksal - oder sollen wir sagen Privileg -
der Kieler Fischereibiologie zu sein, Impulse zu geben, Nuclei zu bilden, die dann von 
anderen Institutionen aufgegriffen werden: Meeresverschmutzung, Forschungshilfe, Be
standsiiberwachung. Damit hat Herr Kandler das Ansehen des IfM im In- und Ausland 
sehr gestarkt, und auch darin war er fur uns ein Vorbild. Innerhalb des Kollegen
kreises bemiihte er sich um Frieden, auch wenn er - zum Gli.ick - nicht allzu friedfertig 
war. 

Ohne seine wissenschaftliche Breite, ohne seine Zahigkeit und Stetigkeit gabe es heute 
keine fischereibiologische Abteilung am IfM, und das ganze Institut sahe erheblich an
ders aus. 

G. Hempel

Im Rahmen dieses Festkolloquiums hielt Prof. Dr. K. Tiews (Hamburg) eme Lau
datio, deren Wortlaut - leicht gekiirzt - hier wiedergegeben wird: 

Sehr verehrter, lieber Herr Professor Kandler, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 
Ko-Doktoranden ! 

110 Jahre vor Ihrer Geburt, lieber Herr Kandler, die ersten Kopfe der franzosischen Revolution 
waren gerade gerollt, hat in Ihrem Heimatland Sachsen der spater geadelte Wilrttemberger Friedrich 
Schiller in seiner Antrittsvorlesung bei Dbernahme einer unbesoldeten Professur fur Geschichte an der 
U niversitat Jena sich u. a. mit dem Beruf des Hochschullehrers auseinandergesetzt und dem ,,philoso
phischen Kopf" den Brotgelehrten gegenilbergestellt. Seine damaligen Dberlegungen sind zeitlos und 
gelten auch heute noch, 190 Jahre danach. Hatte Friedrich von Schiller Ihr vVirken als Hochschul
lehrer und Gelehrter gekannt, hatte er alle die guten Eigenschaften wiedergefunden, fur die er eintrat 
und die Sie so von dem blollen Brotgelehrten Schiller'scher Pragung auf die angenehmste vVeise unter
scheiden. 

Weil dies so ist, ist es mir eine ganz besondere Freude und Ehre, hier heute eine Laudatio auf Sie 
halten zu durfen. 

lch tue dies aber auch gerne, weil ich Ihnen nicht nur durch meine Studienjahre, sondern auch 
danach besonders durch die gemeinsame Arbeit in der Deutschen ,,Vissenschaftlichen Kommission 
fur Meeresforschung und im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Fischerei-Verbandes, in dem ich 
sogar Ihre Nachfolge als Vorsitzender angetreten habe, ilber heute insgesamt mehr als 28 Jahre beruf-
1ich und auch privatim eng freundschaftlich verbunden bin. 

Als wir uns zum ersten Male trafen, in einer fur mich damals sehr schicksalshaften Stunde, waren 
Sie genau in dem Alter, in dem ich heute bin. Anjenem Marztage desJahres 1951 traten Sie mir mit 
Verbindlichkeit und Grollmut entgegen, jenen Charaktereigenschaften, die Sie gegenilber sehr vielen 
anderen !\1enschen auszeichncn und die Ihre Schiller und Freunde so an Ihnen schatzen. Damals 
schlossen Sie mich gewissermallen in lhre doktorvaterlichen Arme, der ich hilfesuchend aus Hamburg 
zu Ihnen kam. 

Allerdings umarmten Sie mich nicht vorbehaltlos, sondern offenbarten mir zugleich eine andere 
Ihrer Eigenschaften, die in einer gesunden Skepsis besteht, die schon rein aullerlich an den leicht 
nach unten gezogenen Mundwinkeln bei Ihnen erkenntlich ist. Sie liellen mich namlich zunachst 
eine Probearbeit anfertigen, ohne sich durch die sicherheitshalber in meinem Marschgepack zu Hauf 
mitgefilhrten Fleillprilfungs- und Praktikumszeugnisse blenden zu !assen. 

Schlielllich fie! mir bereits bei dieser ersten Begegnung noch eine vierte Eigenschaft sehr angenehm 
auf, und zwar die den Uneingeweihten haufig verbluffende Offenheit, mit der Sie die Dinge an-
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sprechen. \,Venn dabei schalkhaft Ihre Augen blitzen, signalisiert das, dall Sie nichts tierisch ernst 
nehmen, eine ebenfalls sehr positive Eigenschaft. So verwundert es nicht, dall ich Sie von Anfang an 
als einen aullerordentlich liebenswurdigen Menschen kennengelernt habe, ein Eindruck, den ich auch 
nach 28 Jahren nicht zu korrigieren brauche. 

Als mich Herr Kollege Hempel bat, hier heute als Ihr dritter doktorvaterlicher Sohn ein Resume 
Ihres bisherigen Lebens zu ziehen, ahnte ich noch nicht, dall eine intensivere Beschaftigung mit den 
ersten 51 Jahren Ihres Lebens mir ein Phanomen besonderer Art enthullen wurde, uber das ich aufler
ordentlich nachdenklich gestimmt wurde. Zurn Zeitpunkt unseres Kennenlernens batten Sie namlich 
gerade erst die Halfte Ilues produktiven Schaffens absolviert, wenn man die Anzahl Ihrer wissen
schaftlichen Veroffentlichungen als Mallstab hierfur nehmen darf. Mit 51 Jahren waren Sie vielmehr 
gerade im Begriff, wie man heute ruckblickend ohne weiteres sagcn kann, eine zweite grolle Karriere, 
namlich die des Doktorvaters, anzutreten. Dies stimmt in der Tat nachdenklich, wenn man bedenkt, 
dall viele meiner Generation, und ich mochte mich dabei keinesfalls ausschliellen, sich doch nur zu 
haufig der angenehmen Hoffnung hinzugeben pflegen, dafl man mit 51 Jahren den Zenit seines gei
stigen Schaffens bereits erheblich uberschritten haben darf und man es bis zu seiner Pensionierung 
etwas ruhiger angehen !assen durfe. Offensichtlich haben Sic es meisterlich vcrstanden, mit der Ihnen 
zur Verfugung stehenden Arbeitskraft so hauszuhalten, dall Sie auch diese zweite Karriere voll durch
stehen konnten. Ihr auch heute noch bllihendes und seit Jahren unverandert gebliebenes Aussehen 
spricht ebenfalls dafur. Ohne Ihnen schmcicheln zu wollen, mochte ich Ihnen - wohl im Namen 
aller hier Anwesenden - meine grolle Bewunderung hierfur zollen. 

Lassen Sie mich jetzt versuchen, in wenigen Satzen die Stationen eincs bemerkenswerten Lebens 
nachzuvollziehen: 

Am 11. 12. 1899 in \,Valdheim, Sachsen, als Sohn eines Oberlehrers noch kurz vor der Jahrhundert
wende geboren, ging Rudolf Kandler in seinem Heimatort und spater im benachbarten Dobeln zur 
Schule. Es ist anzunehmen, dafl er, seiner Zeit entsprechend, autoritar erzogen wurde, ohne dafl man 
sagen mullte, er habe dadurch Schaden genommen. Jedenfalls sind ihm J'vfinderwertigkeitskomplexe 
offenbar fremd geblieben. Augenzeugen wissen zu berichten, dafl er sich selbst gegen so starke Per
sonlichkeiten wie die des zweiten - oder war es gar des dritten - langjahrigen Direktors dieses 
Instituts allzeit nachdrucklich durchzusetzen vermochte, ohne dall es dabei allzu wust zugegangen 
ware. Es kummerte ihn auch wenig, ob bewullt oder unbewullt, sei dahingestellt, wenn er mit vollem 
Schwung gelegcntlich ,,ins Fettnapfchen" trat. 

Mit noch nicht 18 Jahren wurde er im Juli 1917 zum Militardienst eingezogen, was er - freilich 
anlaillich eines anderen Krieges - mit vielen seiner spateren Schuler gemein hatte. Am rechten Arm 
schwer verwundet, kehrte er aus dem 1. \,Veltkrieg zuruck. Dann studierte er drei Jahre an der Leip
ziger Universitiit und promovierte 1922 bei dem Zoologen J'vfeisenheimer mit einer Arbeit liber die 
sexuelle Ausgestaltung der Extremitaten der anuren Amphibien. J'vfit Sexualproblemen befassen sich 
ubrigens auch viele der von ihm vergebenen Doktorarbeiten. 

Anschlieflend legte er das Staatsexamen fur das hohere Lehramt ab, das Grundstock fur seine grollen 
padagogischen Fahigkeiten wurde. Ein einjahriger Probedienst als Studienassessor behagte ihm an
scheinend weniger, denn schon kurze Zeit spater taucht er, dem starken \,Vandertrieb der Sachsen 
folgend, an der Kuste auf. Von 1924-1928 befaflte er sich als Leiter der Zweigstelle List auf Sylt der 
Staatlichen Biologischen Anstalt Helgoland im nordfriesischen \'\lattenmeer besonders mit den biolo
gischen Problemen der dortigen Austernzucht. Im Abderhaldenschen Handbuch der Biologischen 
Arbeitsmethoden veroffentlicht er eine erste zusammenfassende Darstellung uber die Kultur der 
Auster, die gerade heute wieder durch die derzeit in meinem Institut laufenden Bemuhungen, die 
pazifische Auster an unseren Kusten zu zuchten, aktuell geworden ist. Er profiliert sich damit als einer 
der er�ten deutschen 11arikulturisten, um seine damalige Tatigkeit mit einer modernen Vokabel zu 
umsohreiben. 

Von 1928-1937 arbeitete er dann als Assistent der Deutschen \,Vissenschaftlichen Kommission fur 
Meeresforschung in der fischereibiologischen Abteilung des Zoologischen Instituts in Hamburg liber 
die Fisrhbestande in der Ostsee, einer Arbeit, der er bis zum Schlufl seiner wissenschaftlichen Tatig
keit treu blieb. 1937 erfolgte seine Berufung in das ncu gegriindete Institut fur Meereskunde dcr 
Universitat zum Kustos fur Fischereibiologie. 1940 habilitierte er sich dort mit eincr Arbeit liber die 
Sandaale in Nord- und Ostsee und wurde Dozent fur Fischereibiologie. Nach kurzer Zwischenstation 
wiihrend der Kriegsjahre im Marine-Observatorium Greifswalcl kehrte er nach Kriegsende, in
zwischen zum auflerplanmalligen Professor ernannt, in das Kieler Institut zuruck, um seine Vorle
sungen und Obungen in der Hohenbergstralle wieder aufzunehmen. 1949 wurde er Leiter cler in
zwischen entstandenen fischereibiologischen Abteilung des Instituts fUr J'vfeereskunde, 1954 erfolgte 
seine Ernennung zum Extraordinarius und 1964 zum Ordentlichen Professor der Universitat Kiel. 

Seit uber 40 Jahren ist er Mitglied der Deutschen Wissenschaftlichen Kommission fur Meeresfor
schung uncl heutiges Seniormitglied; von 1930 bis 1966 war er langjahrigcs Mitglied der Deutschen 
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Delegation zu den Jahrcstagungen des Intcrnationalen Rates fiir IVIceresforschung uncl dort jahr
zehntelang deutscher Vertreter in den Komitces fiir die Ostseefischerci uncl fiir den Lachs; von 
1953-1969 bekleidete er c\as Arnt des Vorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats des Deutschcn 
Fischerci-Verbandes und ist scitdem Ehrenmitglied des Verbandes, einc sehr selten vergebene Aus
zeichnung. 1962 nahrn er fiir einigc lvionate cine Gastprofessur in der Tiirkei an. Ende 1966 wurdc 
Kandler erneriticrt. Im Sommer 1967 zog er mit seiner Frau, einer gcborenen Schlesierin, nach 39 
Ehejahrcn in das warmere Stuttgart um, wo ihre Kinder leben. Auf3erordentlich schmerzlich traf ihn 
der Vcrlust sciner Frau, die nur noch wcnigeJahre mit ihrn die wohlverdiente Ruhc teilcn durftc. 

Beute lebt er nach einem kurzen Abstecher in den Frankfurter Raum wieder in Stuttgart. 

Sehr breit gefachert ist das wisscnschaftliche \•Virkcn unseres Jubilars. Neben umfangreichen be
,tandskundlichen Untcrsuchungen an fast alien Nutzfischbestanden der Ostsee befaf3tc er sich schon 
friihzcitig mit der Vorausschau der Bestanc\sentwicklung mit Hilfe von Untcrsuchungen c\er Ver
breitung und Haufigkeit von Fischeicrn und Fischlarven. Lange, bcvor es l'vfode geworclen ist, unter
suchte er die ALwasscrbelastung der wichtigstcn Ostseekiistengewasscr Schleswig-Holstcins. Unter 
scincr Anleitung entstanden 36 Doktor- und 2 Diplomarbeitcn iiber Problcmc der Ostseefischcrei, 
aber auch iiber wichtige Tierbestande der Nordsee, des Nordatlantiks und der Binnengewasscr. Es 
sind zumeist biologische, okologisch-hydrographisch orientierte Untersuchungen, z. T. vergleichenden 
Charakters, die unverzichtbare Grundlagenkenntnisse fiir die spater erfolgten Bcstandsberechnungen 
schaffcn sollten. Eine urnfassencle \•Viirdigung seines wissenschaftlichen \•Virkens ist durch seinen 
Nachfolger im Arnt, Herrn Kollegen Hempel, aus Anlaf3 seines 70. Geburtstages in einer Festschrift 
der D\VK, die ihm und seinern Kollegen Adolf Biickmann gewidmet wurde, erfolgt. Ich mi:ichte sic 
hier nicht wiederholen, sondern stattdesscn seine grof3en Verdienste als Hochschullehrer hcrausstcllen. 

RuclolfKandler, von scinen Doktoranden etwas respektlos ,,Onkcl Rudi" genannt, war begeistertcr 
Hochschullehrer mit breitgefachertem Fachwissen und grof3er humanistisch orientierten Allgernein
bilc\ung, deren Basis ihm ein Schulsystem verrnittelt hat, in c\em man c\as Abitur freilich noch nicht 
mit den Fachern Sozialkunc\e, Schwimmen uncl einem Leistungskurs in Biologic ablegen konnte. 
Seine Schtiler wuf3ten sich auch gliicklich zu schatzen, daf3 ihnen ein Lehrer zur Verfiigung stand, der 
sich neben den eingangs erwahnten Eigenschaften auch clurch Toleranz und ein iiberdurchschnitt
liches l\tfafl an Geduld auszeichnete, das einige von ihnen allerdings auf eine harte Probe stellten. 
Kancller war stets bemiiht, ein sehr ausgewogenes Vorlesungsprogramm anzubieten, das weitgehend 
auf die spateren Becliirfnissc der Fischereiforschung und -verwaltung zugeschnitten war. Grof3cs Ge
wicht legte er darauf, daf3 seine Schiiler die von ihm gclehrten Arbeitsmethoden auch in c\er Praxis 
ausiibten. So habcn viele von ihnen schon als Student zahlreiche Seefahrten mitgemacht, und da 
Forschungsschiffe in der dcutschen ]\,feeresforschung erst teilweise vorhanden waren, schifften sich 
seine altcrcn Schiiler grof3tenteils auf kommerziellen Fischcreifahrzeugen ein. Daf3 auch auf solchen 
Fahrzeugen beachtliche biologische l\faterialien gesammelt werden konnten, stellten sie oft untcr 
Bewcis. Von unschatzbarem Gewinn aber waren die auf solchen Seefahrten gesammelten fischerei
praktischen Erfahrungen. Heute sind sic !eider kaum noch usus. 

Der Not gehorchend, hat Kandler seine Schiiler auch gelehrt, mit geringem l\ofitteleinsatz ein 
l'vfaximum an wissenschaftlicher Erkenntnis zu erzielen. l\•Ieine Doktorarbeit wurde bcispielsweise 
mit bescheidenen 2000,- Dl\,f finanzicrt, von denen alle Sachausgaben und mit monatlich 30,- Dl\•I 
auch noch ein grof3er Tei! meines Lebensunterhaltes bcstritten wurden. Der Vorteil dieses sparsamen 
Systems lag darin, daf3 wir im Gegensatz zu vielen der heutigen Studentenschaft kaum durch maleriel
len Oberfluf3 von dcr cigentlichen Arbeit abgclcnkt werden konnten. 

Unser Jubilar war sich des Multiplikator-Effekts seiner Lehrtatigkeit stets bewuf3t. Und in der Tat 
sind die Impulse, die durch seine Schiiler auf Fischereiforschung und Fischereientwicklung im Lande 
und in der 'vVclt ausgegangen sind, rccht beachtenswert. l\{achen wir ihn, die Freuc\e und !assen Sic 
mich einige statistische Angaben fiir sich sprechen: 10 seiner Schiiler sind Auslander, grol3enteils aus 
Entwicklungslandern, die heute z. T. hochste Amter in ihrer Heimat bekleiden; stellvertretend sei 
bier die einzige Dame seiner Schiilerschaft, Frau Dr. Elvira Tan von den Philippinen erwahnt, die 
heute eine Art ,,l\,fotor" der philippinischen J\,feeresforschung ist, da ihr die Koordinierung und 
Finanzicrung der l'vieeresforschung im National Science Board untersteht. 11 seincr deutschen Schtiler 
haben in wenigstens 22 Entwicklungslandern gutachtcrlich gearbeitet uncl 4 von ihnen in insgesamt 
12-l\fann-Jahren durch ihrc Tatigkeit in Siidostasien entscheidend zur Aufnahme der Bodenfisch
bestande auf einem der grof3ten Schelfgebiete der Erde beigetragen, wo Fischbestande zu nutzen sind,
deren Gri:if3e fast 1/15 - 1/10 der heute bekannten Nutzfischbestande aller l'vieere ausmacht. Ein
anclerer von ihnen, bei der FAO im Dauereinsatz, hat in mehr als 25-l'viann-Jahren wichtige hydro
graphische und fischereibiologische Bcitrage zu den Fischereien Siidamerikas uncl Nordafrikas geleistet. 
Ein weiterer kiimmert sich - ebenfalls im Dauereinsatz bei der FAO - um die Probleme dcr J\,fcercs
versclunutzung auf fischereilichcm Sektor. 8 seiner Schiiler sind \•Vissenschaftler an der Bundesfor
schungsanstalt fiir Fischerei, 3 Oberfischmeister, 2 Hochschullchrer; einer ist Referent im Bundesmini-
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sterium fiir Forschung uncl Technologie, uncl mehrere anclere sine! in Liinclcrinstitutcn, Berufsorgani
sationen uncl permanent in cler clcutschen Entwicklungshilfe tiitig. 6 seincr Schuler sind heute selbst 
Mitglied der Deutschen \•Vissenschaftlichen Kommission for l'vieeresforschung uncl cleutsche Vertrcter 
in 6 clcr 12 wisscnschaftlichen Komitees des Internationalen Rates fiir J'viceresforschung. Einige Schiiler 
haben grol3es internationales Anschen erwerben ki:innen uncl bekleiclen hohe internationale Amter, 
so zur Zeil z. B. clas des Vorsitzenclen des hiichsten wissenschaftlichen Ausschusses des ICES, uncl 
zwar des Consultative Committee, oder clas des Prasiclenten cler EIFAC, cler Europiiischen Binnen
fischerei-Beratungskommission cler FAO, oder des 1. Vizepriisiclenten von ACMRR, des hiichsten 
wissenschaftlichen Beratungskomitees cler Fischereiabteilung cler FAO uncl cler IOC cler UNESCO. 

\·Vie effizient uncl vielseitig die Lehrtiitigkeit unseres J ubilars war, zeigt aber auch, clal3 je einer 
seiner Schuler heute als :Meteorologe, als Physiker, als organischer Chemiker uncl als Biologielehrer 
tatig ist. 

Jviit Trauer mUssen wir zweier seiner Schiiler geclcnkcn, die nicht vie! alter als 50 Jahre geworclen 
sind uncl als Folge eines Verkehrsunfalls bzw. einer schweren Krankheit vie! zu frUh von uns gingen. 

Lassen Sic micl1 zusammcnfassencl feststellen, clal3 Sic, liebcr Herr Kollegc Kandler, wie nur wenigc 
andere Hochschullehrer Ihrer Zeit iiber ein besoncleres Geschick, junge Leute zu beraten uncl zu 
lenken, verfiigten. Trotz aller Autoritat, die Sic ausstrahlten, gabcn Sic sich so unkonventionell wic 
miiglich. In clankbarcr Erinnerung ist alien Ihren Schiilern auch Ihre tiefe Anteilnahme an ganz 
persiinlichen Problemen. 

Ich clarf Ihnen nunmehr im Namen Ihrer Schuler uncl zugleich im Namen cler Angchiirigen cler 
Bunclesforschungsanstalt fur Fischerei uncl des \•Vissenschaftlichen Beiratcs des Deutschen Fischerei
Verbandes die herzlichsten GliickwUnsche zu Ihrem 80. Geburtstag Uberbringen uncl Ihnen fiir Ihr 
weitercs \·Vohlergehen alles crclcnklich Gute wiinschen. 

Damit verbincle ich unseren Dank fiir Ihr Verclienst um Lehre uncl Forschung. Lassen Sic mich 
mit clem eingangs bcmUhten Schiller schliel3en uncl zitieren: ,,J eel em Verdienst ist eine Balm znr 
Unsterblichkeit aufgetan, zu cler wahren Unsterblichkeit meine ich", so Schiller, ,,wo die Tat lebt 
uncl weitercilt, wenn auch der Name il1res Urhebers hinter ihr zuriickblciben sollte". 



1. Institutsleitung

Geschaftsfi.ihrender Direktor: 
Prof. Dr. B. ZEITZSCHEL 

1. Stellvertreter:
Prof. Dr. G. SrnDLER 

2. Stellve1·treter:
Prof. Dr. K. GRASSHOFF 

Kollegiumsmitglieder: 
Prof. Dr. D. ADELUNG 

Dr. R. BOJE 
Prof. Dr. Fr. DEFANT 
Prof. Dr. K. GRASSHOFF 
Prof. Dr. G. HEMPEL 
Prof. Dr. W. KRAUSS 

Dr. j. ]'vlEINCKE 
Prof. Dr. G. RHEINEEIMER 
Prof. Dr. G. SrnDLER 
Prof. Dr. H. ScHvVENKE 
Prof. Dr. J. WooDs 
Prof. Dr. B. ZEITZSCHEL 

2. Personalrat

Am 26. 4. 1979 wurde im Institut for :tvieereskunde ein neuer Personalrat for die 
Dauer von vier J ahren gewahlt. Der Personalrat vertritt l'viitarbeiter des Instituts, die 
im Dienst des Landes stehen. 

Gewahlt wurden folgende Mitarbeiter: 

Vertreter der Beamten: Dr. H. FECHNER 

Vertreter der Angestellten: W. BEHREND 
H. JOHANNSEN
A. BURMEISTER
H.-H. TREKEL
Dipl.-Oz. Th. MuLLER

Vertreter der Arbeiter: G. KINZNER

3. Institutsentwicklung

(Dr. Ch. OsTERROHT) 

(G. DORN) 
(G. JoAKIMsoN) 
(Dipl.-Biol. E. KAMINSKI) 
(D. CARLSEN) 
(Dr. R. KXsE) 

(H. DREWS) 

Der Gesamtbestand an Mitarbeitern hat sich im Jahre 1979 nicht verandert. Zurn 
J ahresende standen dem Institut folgende Personalstellen zur Verfi.igung: 

Wissenschaftliche Beamte . . 
Verwaltungsbeamte . . . . . . . . . . 
Wissenschaftliche Angestellte . . . . . . 
Technische Angestellte und Bi.iroangestellte 
Lohnempfanger . . . . . . . . . . . . 
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31 
5 

15 
69 
16 

136 



Aus Mitteln Dritter (ohne SFB 95) wurden folgende Stellen f-inanziert: 

Wissenschaftliche Angestellte 36 
Technische Angestellte 36 
Lohnempfanger . . . . . . 1 

73 

AuBerdem sind am Institut J\!Iitarbeiter im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 95 
(Wechselwirkung Meer-1\IIeeresboden) ta tig: 

Wissenschaftliche Angestellte 
Technische Angestellte . . . . . 

12 
17 

29 

Die Verhandlungen zur Besetzung der Stelle des Leiters der Abteilung J\!Ieeresbotanik 
sind gescheitert. Die Stelle wurde erneut ausgeschrieben. Ftir die Stelle des Direktors 
der Abteilung J\!Iaritime J\!Ieteorologie wurde ein Ruf erteilt; die Verhandlungen waren 
zum J ahreswechsel weitgehend abgcschlossen. 

Die Verhandlungen zwischen Bund und Land uber die Satzungsanderung aufgrund 
cler Rahmenvereinbarung Forschungsfi:irderung wurden im Berichtsjahr fortgefohrt. J\!Iit 
clem Inkrafttreten der Satzung ist zum Fruhjahr 1980 zu rechnen. 

Die Planung des Erweiterungsbaues zur Unterbringung von Zentrallabors und anderer 
clringend beni:itigter Raume wurde in Vorgesprachen in Angriff genommen. Ein for
meller Bauantrag war zur Jahreswende in der Erarbeitung. 

Am 5. 2. 1979 besuchte cler Bunclesminister for Forschung und Technologie, Herr Dr. 
V. Hauff, mit einigen .tvlitarbeitern das Institut for J>/leereskunde, um sich einen Uber-

Abb. 1: Bundesforschungsminister Dr. Volker Hauff an Bord F. K. ,,A/kor''. Foto: E. Jviempel 
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blick tiber die :tvioglichkeiten flir eine Unterbringung des zu grtindenden Polarforschungs
instituts in Kiel sowie tiber laufende Projekte im Bereich der Antarktis uncl Arktis zu 
verschaffen. 

Bundesprasident Walter Scheel und Ministerprasident Dr. Gerhard Stoltenberg stat
teten dem Institut for .tvieereskunde wahrend der Kieler Woche 1979 am 17. 6. einen 
Besuch ab. Sie zeigten grol3es Interesse an aktuellen Forschungsarbeiten des Instituts. 

Abb. 2: Bundesprasident Scheel bei der Eintragung in das Gastebuch des IfiVL Foto: E. Nlempel 

Der Kultusminister Dr. Bendixen uncl der Prasident der GAU, Prof. Dr. G. Griesser, 
beteiligten sich an einem J ournalistengesprach in Sachen Polarforschung am 21. August 
1979 im Institut. 

Das Gesamtvolumen des Haushalts 1979 betrug 18,3 :tviio D:tvI. Auf Personalkosten 
entfielen 9,6 lVIio DM (52,5%), auf sachliche Ausgaben 8,7 Mio DM (47,5%), Die auf
gefohrten Betrage stammen zu 79,2% (14,5 Mio DM) aus Haushaltsmitteln des Bundes 
und der Lander, entsprechend der ,,Rahmenvereinbanmg Forschungsforderung" nach 
Art. 91 b Grundgesetz, zu 5,5% (1,0 .tviio D.tvI) aus Projektmitteln des Bundes und zu 
15,5% (2,8 Mio D:rvI) aus Forschungshilfen der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

Nicht enthaltcn in dicscr Aufstcllung sind die Zuwendungen dcr Deutschcn Forschungs
gemeinschaft an die Universitat Kiel im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 95 
,,Wechselwirkung :tvieer - :tvieeresboden". 

Das Kollegium des Instituts hielt am 10. 1. 1979, 22. 2. 1979, 2. 5. 1979, 28. 5. 1979, 
18. 7. 1979, 31. 10. 1979, 23. 11. 1979 und 21. 12. 1979 seine Sitzungen ab. Standige
Gaste waren Dr. J. ULRICH (Kustos) und Amtsrat J. WrTTMAACK (Verwaltungsleiter).
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4. Mitarbeit in deutschen und auslandischen
wissenschaftlichen Organisationen 

Zahlreiche Wissenschaftler des Instituts sind in deutschen und auslandischen Organi
sationen bzw. deren Arbeitsgruppen tatig: 

Beirat fur Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein des l'viinisters fi.ir 
Ernahrung, Landwirtschaft uncl Forsten: 

HEMPEL 
Bundesministerium fi.ir Forschung und Technologie, FachausschuG J\1Jeeresforschung 
und l'vleerestechnik: 

HEMPEL, SmDLER 
Bundesministerium fi.ir Forschung uncl Technologie, Kommission fiir die okotoxi
kologische Bewertung von Chemikalien: 

GRASSHOFF 
Bundesministerium fi.ir Forschung uncl Technologie, Projektgruppe Aquakultur: 

GRAVE, HEMPEL, NELLEN 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Senatskommission fi.ir Ozeanographic: 

GRASSHOFF, HEMPEL (Vorsitzender), KRAUSS, SrnDLER, ZEITZSCHEL 
Steering Committee for the ad hoe-Scientific-Technological WG Baltic Marine 
Biologists (STGW /Bl'vIB) on monitoring metho=ls of biological parameters of the 
Baltic Sea area: 

ZEITZSCHEL 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Senats- uncl BewilligungsausschuG fi.ir die Angc
legenheiten cler Sonclerforschungsbereiche: 

KRAUSS 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ausschuf3 fi.ir Internationalc Angelcgcnheiten: 

HEMPEL 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projektgruppe ,,Analytik": 

EHRHARDT (Sprecher), GRASSHOFF, KREMLING 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Schwerpunkt ,,Auftriebsphanomene im J\i!eer": 

HEMPEL (Koordinator) 
Koordinierungsstab fi.ir das meteorologische Forschungsflugzeug der DFVLR: 

SrnoLER 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, Deutsche Kommission fi.ir das Global Atmos
pheric Research Program (GARP): 

DEFANT 
Deutsche Meteorologische Gesellschaft: 

KRAUSS (Vorstand) 
Deutsche Wissenschaftliche Kommission fi.ir l'vieeresforschung (DWK): 

ARNTZ, EHRHARDT, GRAS,HOFF, HEMPEL (wiss. Vorsitzencler), LENZ, l'vIEINCKE:, 
NELLEN 

Gesellschaft fi.ir Okologie, Beirat fi.ir Meeresbiologic: 
SCHWENKE 

Komitee der Baltischen Meeresbiologen: 
HEMPEL, Sc1-1RAMM, TI ·IEEDE 
SCHRAMM, ScHWENKE (WG "Phytobenthos studies") 
v. BoDUNGEN, v. BROCKEL (WG "Phytoplankton and Chlorophyll")
KNOPPERS, PoLLEHNE, SMETACEK (WG "Primary and Secondary Production in

pelagic Ecosystems") 
KNOPPERs, S�IETACEK (WG "Phytoplankton Biomass l'vieasurcments") 
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RuMoHR (WG "Secondary Production") 

Komitee der Baltischen Ozeanographen: 
GRASS HOFF 

Komitee der europaischen Nleeresbiologen: 
RHEIN HEIMER 

Nationales Komitee der Bundesrepublik Deutschland fur die Internationale Union 
fur Geodasie und Geophysik: 

KRAUSS 

Nationales Komitee fur die Internationale Hydrologische Dekade (IHD): 
DEFANT 

Sachverstandigenkommission fi.ir Umweltfragen der Landesregierung Schleswig
Holstein: 

HEMPEL 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Fischereiverbandes: 
HEMPEL, NELLEN 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes: 
DEFANT (Stellv. Vorsitzender), KRAUSS 

European Union of Aquarium Curators (EUAC): 
KINZER 

Group of Experts on Methods, Standards and Intercalibration (GIPME): 
GRASS HOFF 

International Association of Biological Oceanography (IABO): 
HEMPEL (Past-President), KJNZER 

International Association for the Physical Sciences of the Ocean (IAPSO): 
SmDLER (Vize-Prasident), 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES): 
HEMPEL (Prasident), ARNTZ (Mitglied des "Shellfish and Benthos Committee"), 
LENZ, NIEINCKE (Vorsitzender der WG "Oceanic Hydrography"), 
:tvlOLLER, A. (WG "Fish Eggs and Larval Investigations in the Baltic"), 
PoMMERANZ (WG "North Sea Herring Larval Surveys"), 
GRASSHOFF, KREMLING (WG "Nlarine Chemistry)", 
GRASSHOFF ("Hydrographic Committee") 

ICES/SCOR Working Group on the Study of the Pollution of the Baltic: 
GRASSHOFF, HEMPEL, KREMLING 

ICES/SCOR Working Group on the Study of Baltic Pollution/Task 2, Open Sea 
Experiment: 
KRAUSS, WrLLEBRAND 

Interim Commission for the Protection of the Nlarine Environment of the Baltic Sea 
Area (Scientific and Technological WG): 

GRASS HOFF 

Joint IOC/W:tvIO Subgroup of Experts for the Integrated Global Ocean Station 
System (IGOSS), Pilot Project on :tvlarine Pollution (Petroleum) Monitoring: 

EHRHARDT (Vorsitzender) 

Joint IOC/GEBCO Committee WG 5.01 "Norwegian Sea": 
ULRICH (Wiss. Koordinator) 

Joint Organizing Committee for GARP: 
WooDs 
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W:tvIO/ICSU Global Atmospheric Research Programme (GARP): 
WooDs (1V1itglied des "Board for Climate Dynamics", Convenor der "Pilot 

Ocean Monitoring Study") 

National Science Foundation, USA: 
DERENBACH, EHRHARDT, KREMLING, SmDLER, ZEITZSCHEL (Gutachter) 

North Atlantic Treaty Organization (NATO): 
WooDs (Mitglied des "Panel on Air-Sea Interaction") 

UK Natural Environment Research Council: 
WooDs (Mitglied des "Atmospheric and Aquatic Physical Science Committee") 

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR): 
HEMPEL (WG "Living Resources of the Southern Ocean") 
PoMMERANZ (WG "Krill Biology") 

Deutscher LandesausschuB fi.ir SCAR: 
HEMPEL (Vorsitzender), ZENK 

Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR): 
BOJE (Mitglied der WG "Equatorial Upwelling Processes, Biological Panel") 
GRASS HOFF (Mitglied der WG "Oceanographic Tables and Standards", 
HEMPEL (Vize-Prasident) 
MEINCKE (Mitglied der WG "Oceanographic Programme for FGGE, Atlantic 

Panel", Mitglied der WG "Arctic Heat Budget") 
SmDLER (Mitglied der WG "Internal Dynamics of the Ocean") 
WooDs (Mitglied der WG "Oceanography related to GATE", des "GATE 

Climate Board" und des "Committee on Climate Change and the Ocean") 
ZENK (Mitglied der WG "Evaluation of CTD Data") 

Deutscher LandesausschuB fi.ir SCOR: 
GRASSHOFF, HEMPEL (Sekretar), SmDLER, ZEITZSCHEL 

ISCU - Scientific Commission on Problems of the Environment (SCOPE): 
GRASSHOFF (Vertreter von SCOPE bei SCOR) 

Deutscher LandesausschuB fi.ir SCOPE: 
GRASSHOFF (Vorsitzender) 

5. Forschung

5.1 V e roffent l ichungen u n d  wis senschaft l iche  Kontakte  

5.1.1 V e roffent l ichungen 

I. Bucher

HEMPEL, G.: Early life history of marine fish. The egg stage. University of  Washington 
Press, Washington, USA, 70 pp., 1979. 

HEMPEL, G. und A. MEYL (Hrsg.): Meeresforschung in den achtziger Jahren. Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Senatskommission fi.ir Ozeanographie. Harald Boldt, 
Boppard, 80 S., 1979. 
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II. Aufsatzc
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1978. 
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Tiews (Eds.) Heenemann, Berlin, 575-586, 1979. 
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K1LS, U.: Oxygen-regime and artificial aeration of net-cages in mariculture. lVIeeres
forsch. 27, 1979. 
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PROBST, Dr. B.: 3. 4. 1979 in Gainsville, Florida, USA. University of Florida, Depart
ment of Environmental Engeneering. "A model to simulate the energy flow in a 
pelagic ecosystem". 

QuANTz, Dipl.-Biol. G., Prof. Dr. W. NELLEN und Dr.J. LENZ: 5. 10. 1979 in Warschau, 
Polen. Jahrestagung des ICES. "Tolerance limits of rainbow trout fry (S. gairdneri) 
to salinity. - Adaption strategy, survival and growth". 

RHEINHEIMER, Prof. Dr. G.: 28. 3. 1979 in Rom, ltalien. SCOR Working Group 46, 
River Inputs to Ocean Systems. "Estuarine bacterial populations and their role in 
the decomposition of organic material". 

ScHNEPPENHEIM, Dr. R. und Prof. Dr. H. THEEDE: 27.-31. 8. 1979, Uittich, Belgien. 
First Symposium of the European Society for Comparative Physiology and Bio
chemistry. "New results on occurrence and function of antifreeze proteins". 

SCHRAMM, Dr. W.: 25. 4. 1979 in Yerseke, Holland. 2nd Scientific Jvlarket. "In situ 
investigations of phytobenthic communities from the Baltic on sea - sea-bottom 
interactions". 

SMETACEK, Dr. V.: 21. 8. 1979 in Aarhus, Danemark. 6th Symposium of the Baltic 
:1v1arine Biologists. "Simulated upwelling experiments carried out in the Central 
Baltic during BOSEX 77". 

S�mTACEK, Dr. V.: 23. 8. 1979 in Aarhus, Danemark. 6th Symposium of the Baltic 

:1viarine Biologists. "Annual cycles of sedimentation in relation to plankton ecology 
in Western Kiel Bight". 

SEIFERT, P., F. BucHHOLZ und Prof. Dr. D. AnELUNG: 3. 4.-2. 5. 1979 in Stra13burg, 
Frankreich. 4th European Symposium on ecdysone. "Eedysone as Sex-Pheromone 
in the green shore crab?" 

T1rnEDE, Prof. Dr. H.: 20.-24. 8. 1979 in Aarhus, Danemark. 6th Symposium of the 
Baltic :tviarine Biologists. "The role of marine macrofauna in the oxygen budget of 
seabeds". 
24.-29. 9. 1979 in Helgoland. 14th European ?vlarine Biology Symposium. "Phy
siological responses of estuarine animals to cadmium pollution". 

Woons, J. D.: 20. 4. 1979, University of Cambridge, England. "Convection in the 
mixed layer of the ocean". 

9. 5. 1979 in Luttich, Belgien. University of Liege, Ocean Hydrodynamics Collo
quium. ":1viesoscale turbulence in the ocean".

29. 5. 1979 in Miami, USA. NOAA Atlantic Atmospheric and Marine Sciences
Laboratory. "Convection in the ocean".

2. 10. 1979 in :rviiami, USA. University of Miami, School of Marine and Atmos

pheric Sciences. "Turbulence in the ocean".

5. 12. 1979 in Canberra, Australien. IAPSO General Assembly. "Turbulence in the
Ocean".

12. 12. 1979 in Canberra, Australien. IUGG General Assembly. "Diurnal and
seasonal variation of convection in the ocean mixed layer".

WITT, K., Dr. J. LENZ, Dr. P. KosKE, Dipl.-Biol. D. KUHLMANN und Prof. Dr. W. 
NELLEN: 5. 10. 1979 in Warschau, Polen. Jahrestagung des ICES. "Na1111oc/1loris 
spec. as a food organism in marine aquaculture. Culture techniques, production 
and consumption by secondary producers". 

ZmTZSCHEL, Prof. Dr. B.: 6. 4. 1979 in Georgetown, USA. Symposium iiber Marine 
Benthic Dynamcis. "Sediment-water interactions in nutrient dynamics". 
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5.1.3 For schungs-, Lehr- und Beratungsaufenthalte  im Aus land 

BALZER, Dr. W.: 
6. 8.-5. 9. 1979
Bermuda Biological Station, Bermuda.

v. BoDUNGEN, Dr. B.:
1. 1.-31. 12. 1979
Bermuda Biological Station, Bermuda.

DAWSON, Dr. R.: 
6. 8.-5. 9. 1979
Bermuda Biological Station, Bermuda.

DERENBACH, Dr. J.: 
21.-26. 6. 1979 
Institut for Marinbiologi, Blomsterdalen, Norwegen. 

EHRHARDT, Dr. lVI.: 
18. 7.-13. 9. 1979
Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Kanada.

FLUGEL, Prof. Dr. H.: 
17.-24. 4. 1979 
Duke University Marine Laboratory, Beaufort, North Carolina, USA. 

12.-16. 9. 1979 
Marine Biological Assoc., Plymouth, England. 

GocKE, Dr. K.: 
1. 8. 1977 - 31. 3. 1980
Escuela de Biologia, Universidad de Costa Rica, Costa Rica.

GRAVE, Dipl.-Biol. H.: 
29. 10.-3. 11. 1979
Steinitz Marine Laboratory, Eilat, Israel.

HEMPEL, Prof. Dr. G.: 
4.-5. 1. 1979 
Nationaler Forschungsrat Schweden, Asko, Schweden. 
24. 10.-7. 11. 1979
Advanced training course in fishery biology, Universitat Sao Paulo, Brasilien (ge
meinsam mit Dr. H. M6LLER und G. HuBOLD).
18.-19. 12. 1979
Nationaler Forschungsrat Schweden, Stockholm, Schweden.

HOPPE, Dr. H.-G.: 
27. 7.-16. 8. 1979
Asko Laboratory, Universitat Stockholm, Schweden.

KINZER, Dr. J. : 
12.-22. 8. 1979 
Institute of Oceanographic Sciences, Wormley, England. 

12.-28. 10. 1979 
Advanced training course in Bioacustics, 
Directoria di Hidrografia e Navegacao, Rio de Janeiro, Brasilien 
(gemeinsam mit Dr.-Ing. R. Ludwig) 
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KREMLING, Dr. K. : 
22.-23. 5. 1979 
Institut fur analytische Chemie, Universitat Gi:iteborg, Schweden. 

LIEBEZEIT' G. : 
6. 8.-5. 9. 1979
Bermuda Biological Station, Bermuda.

:tvfEYER-REIL, Dr. L.-A.: 

17. 9.-15. 10. 1979
Department of Biology and Department of Oceanography, Dalhousie University,
Halifax, Nova Scotia, Kanada.

:tvloLLER, Dr. H. : 
20. 10.-15. 11. 1979
Advanced training course m fishery biology, Universitat Sao Paolo, Sao Paulo,
Brasilien.

NELLEN, Prof. Dr. W.: 

11.-17. 3. 1979 
Zoological Institute of Fourah Bay College, University Freetown, Sierra Leone. 

1.-6. 7. 1979 
Institut fur Binnenfischerei, Olsztyn, Polen. 

0DEBRECET, C.:

18. 4.-28. 8. 1979
Bermuda Biological Station, Bermuda.

PoMMERANz, Dr. T.: 
17. 2.-1. 3. 1979
Marinbiologisk Stasjon, Tromsi:i, Norwegen.
26.-29. 3. 1979
Narragansett :tviarine Laboratory, Woods Hole, :tviass., USA.
2.-5. 4. 1979
Woods Hole Oceanographic Inst., Mass., USA.
22. 10.-16. 11. 1979
Instituto de lnvestigaciones :Marinas, Santa Barbara, Kolumbien.

SCHRAMM, Dr. W.: 
2.-30. 10. 1979 
Instituto de lnvestigaciones :tviarinas, Santa :tviarta, Kolumbien. 

ULRICH, Dr. J.: 

19.-25. 5. 1979 
Canadian Hydrographic Service, Ottawa, Kanada. 
26.-28. 11. 1979 
Centre Oceanologique de Bretagne, Brest, Frankreich. 

ZEITZSCHEL, Prof. Dr. B.: 
16. 9.-4. 10. 1979
Rio de Janeiro und Brasilia, Deutsch-brasilianische Koordinierungsgesprache in
verschiedenen meereskundlichen Institutionen.

ZIMMERMANN, Dr. R.: 

1.-30. 9. 1979 
Instituto de lnvestigaciones :tviarinas, Santa iviarta, Kolumbien. 
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5.1.4 Gast forscher  

Name Titel \Torn. Herkunfts- Zeit- Abt. 
institution u. -land ratm1 
( Anschrift) 

ALI KHAN Dr. J. Institute of Marine 1. 5.- Fischerei-
Biology, Univ. 28. 7. 1979 biologie
Karachi, Pakistan

AzAM Dr. F. University of Cali- 29. 1.- lVIarine 
fornia, Institute of 31. I. 1979 :tviikrobio-
:tvfarine Resources, logie 
La Jolla, Calif., USA

BOOTH w. Univers. of the I. 4. 1978- l'vieeres-
South Pacific, Fiji 31. 10. 1979 botanik

DAVIES Dr. A.G. Marine Biological 19. 4.- Isotopen-
Association 18. 5. 1979 labor
The Laboratory
Citadel Hill 6. 9.-
Plymouth, Devon, 5. 10. 1979
England

GuRGEL Dr. I. Instituto de Biologie 8. 1.- Fischerei-
Universidade Fed. do 23. 3. 1979 biologic
R. d. Janeiro, Brasilien

HEMPEL Dr. I. Bundesforschungsan- seit Fischerei-
stalt fiir Fischerei, I. I. 1977 biologie 
Hamburg

HuYER Dr. J. Oregon State Univ. 15. 10.- Regionale 
School of Oceanography 31. 12. 1979 Ozeano-
Corvallis, Oregon, graphie 
USA 

JOYCE Dr. T. M. Woods Hole Oceano- I. 7.- l'vieeres-
graphic Institution, 31. 12. 1979 physik
USA 

KILL WORTH Dr. P. University of I. 10.- Regionale 
Cambridge, 31. 10. 1979 Ozeano-
Institute of Applied graphie 
l'vfathematics,
Cambridge, England

KOWALIK Prof. z. Institute of l'vieteoro- I. 10 1978- Theoretische
Dr. logy and Water Mana- 31. I. 1979 Ozeano-

gement, Gdynia, graphie 
Polen 

lVIAcDoNALD Dr. R. Institute of Ocean 1. 8.- l'vieeres-
Sciences, 10. 9. 1979 chemie
Sidney, B. C., Kanada
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Name Titel Vorn. Herkunfts- Zeit- Abt. 
institution u. -land raum 
(Anschrift) 

l\ilARSCHOFF E. Instituto Antartico 2. 10.- Fischerei-
Argentina, 28. 10. 1979 biologie
Buenos Aires,
Argentinien

MOLLER Dr. H. GK.SS, Geesthacht seit Fischerei-
I. I. 1976 biologie 

l\{ORIARTY Dr. D. CSIRO Div. of 12. 11.- Marine 
Fisheries and 15.11.1979 Mikro-
Oceanography, biologie 
Cleveland, Qld.,
Australien

NOVITSKY Dr. ]. A. Dept. of Biology, 18. 6.- l\ifarine 
Dalhousie Univers.; 2. 7. 1979 Mikro-
Halifax N. S., biologie 
Kanada

RIEMANN Prof. B. Universitat Kopen- 20. 9.- :Marine 
Dr. hagen, Fresh- 22. 9. 1979 Mikro-

water-Biological biologie 
Laboratory, Hille-
rod, Danemark

SILPIPAT Dip!.- S. Oceanographic 1. 3.- l\!Ieeres-
Chem. Section, Dept. of 31. 5. 1979 chemie

Fisheries
Parknam, Samut-
prakarn, Bangkok,
Thailand

SMITH Prof. R.L. Oregon State Univ. 15. 9.- Regionale 
School of Oceano- 31. 12. 1979. Ozeano-
graphy, graphie 
Corvallis, Oregon,
USA

de SouzA-LIMA Y. Station Marine 15. 5.- Marine 
d'Endoume et Centre 21. 5. 1979 Mikro-
d'Oceanographie, biologie 
Marseille,
Frankreich

WITT Dr. u. GK.SS, Geesthacht seit Fischerei-
I. I. 1979 biologie 

5.1.5 Ehrungen 

KILS Dr. u. l\faier-Leibnitz-Preis des 
Bundesministers fur Bildung und 
Wissenschaft (Bonn, Dezember 1979) 

29 



5.2 F or s c hungsarbe i ten 

5.2.1 GroBere  Expedi t ionen  

Imjahre 1979 fanden drei groBere Expeditionen statt, an denen zahlreiche Mitarbeiter 
des Instituts teilnahmen. 

Expedit ion FGGE -Aq u a  tor  '79 

An der sechsmonatigen l\!Ieteor-Expedition ,,FGGE-Aquator '79" waren in fiinf 
Fahrtabschnitten insgesamt 36 Mitarbeiter aus 4 Abteilungen des Instituts beteiligt. 
Die Arbeiten konzentrierten sich auf den 22°W-Meridian zwischen 3°N und 2°S und 
dienten zwei zentralen Fragestellungen: 

Bestimmung der Profile von Wind und thermodynamischen GroBen zwischen der 
Meeresoberflache und Hohen bis 20 km als Beitrag der Bundesrepublik Deutschland 
zum Netz der Tropical Wind Observing Stations innerhalb des weltweiten First 
GARP Global Experiment (FGGE), koordiniert von der World Meteorological Or
ganisation; 
Untersuchung der atlantischen Aquatorialzirkulation und ihres Einflusses auf die 
regionale Produktivitat (aquatorialer Auftrieb im Rahmen des DFG-Schwer
punktprogrammes ,,Auftriebsphanomene im l\!Ieer") sowie die Transporte von 
Larven in Abstimmung mit einem <lurch SCOR international koordinierten Pro
gramm im aquatorialen Atlantik (Abb. 3). 

Die Koordination der Reise erfolgte <lurch den Vorsitzenden des deutschen GARP
Komitees (Prof Dr. H. HINZPETER, Universitat Hamburg); die ersten drei Fahrtab
schnitte standen unter Kieler Leitung (J. :tvlEINCKE, G. HEMPEL, W. NELLEN). Das Kern
programm der Reise ist insofern bisher einmalig, als ein meteorologisch-ozeanogra
phisch-biologisches Standardprogramm fur nahezu ein halbesjahr innerhalb einer hydro
graphisch eindeutig festgelegten Region durchgefiihrt werden konnte. Damit sind gi.tte 
Voraussetzungen fiir die interdisziplinare Bearbeitung der Mel3daten gegeben. 

Die fischereibiologischen Arbeiten zielten darauf ab, die jahreszeitlich und <lurch das 
aquatoriale Stromsystem bedingten Aspekte des Vorkommens von mesopelagischen 
Fischen und Larven verschiedener Fischarten zu bestimmen (J. KINZER, W. NELLEN). 
Des weiteren wurde die Frage nach der Ernahrung von Fischlarven in dem an Zoo
plankton vermutlich sehr armen Untersuchungsgebiet verfolgt (H. HOFFMANN). 

Ein wesentlicher Bestandteil der planktologischen Arbeiten entfiel auf das biologische 
Grundprogramm, das in gleichbleibender Weise auf alien 5 Fahrtabschitten ausgefiihrt 
wurde. Auf dem zweiten und dritten Fahrtabschnitt (BIOZ I und II) kamen Spezial
untersuchungen hauptsachlich experimenteller Art hinzu (B. BABENERD, E. BAUER
FEIND, R. BOJE,]. LENZ). 

Die Spezialprogramme umfaBten die Untersuchung der Produktionsleistung domi
nanter Phytoplanktonalgen mit Hilfe einer GroBenfraktionierung und des Dialyse
Inkubationsverfahrcns, bci dem die Algen in Dialysesackchen eingeschlossen werden 
sowie Enzymmessungen und Fi.itterungsexperimente mit herbivorem Zooplankton (K. 
v. BROCKEL, H.-J. HIRCHE, s. SCHNACK).

Zurn Grundprogramm gehorte weiterhin die Erfassung der Bakterienzahl und der
bakteriellen Biomasse auf den Fahrtabschnitten BIOZ I und II sowie SOP II/I. Die 
hierfiir mit Hilfe bakteriologischer Wasserschopfer durchgefi.ihrten Probennahmen 
schlossen sich dem Stationsnetz der planktologischen Arbeiten an. Zusatzlich wurde die 
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Abb. 3: Aufgrund van ersten meteorologisch-ozeanographischen Ergebnissen der Meteor-Expedition 
FGGE-Aquator '79 werden anhand des zeitlichen Verlaufs der Tempcratur in 5 m Tiefe 
(a); des Salzgehaltes im Salzgehaltsmaximum des aquatorialen Unterstroms (b); und der 
Lage der intertropischen Konvergenzzone (c); die meridionalen Schwankungen des aquato
rialen Schichtungs- und vVindsystems deutlich. Die Punktfolgen in (a) und (b) geben die 
Lage der Beobachtungsstationen an. 
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bakterielle Aktivitat mit Hilfe der Aufnahme von 14C-Glukose, der Mikroautoradio
graphie sowie der Nahrplatten-Methodc ermittelt. Das mikrobiologische Spezial
programm umfaBtc Untersuchungen der baktericllen Aktivitat im Bereich der Echo
Streuschichten sowie die Ermittlung der bakteriellen Biomasse in groBeren Tiefen (bis 
2200 m) (S. LoY, R. ZIMMERMANN). 

Pose i d o n -Expedit ion i n  die  Go t landsee  

Die Arbeitsgruppe Organische Meereschemie unternahm vom 18. bis 31. 5. 1979 eine 
Forschungsreise in die Gotlandsec, an der sich auch schwedische Wissenschaftler be
teiligten. Auf einer Dauerstation bei 57°05'N, l 9°26'E wurden im Oberflachenwasser 
und im anoxischen Tiefenwasser geloste und an Partikel gebundene lipophile organische 
Substanzen hauptsachlich qualitativ untersucht. Als Gaste der Universitat Goteborg 
untersuchten K. l'viopper und P. Lindroth geloste Aminosauren mittels einer neuen, 
fluorimctrischen Methode. Eine thailandische Wissenschaftlerin (S. Silipat) informierte 
sich wahrend der Reise iiber den Einsatz organischer Analysenverfahren auf See. 

Pose idon -Ex p e di t ion  zur  Spurcnmetal luntersuchung in der  Ost see  

In der Zeit vom 15. August bis 5. September 1979 wurde mit F .  S. ,,Poseidon" eine 
Untersuchungsfahrt in die Ostsee durchgefi.ihrt, an der 9 l'viitarbeiter der Abteilung 
l'vleereschemie, 1 Gastforscher aus Kanada und 1 Mitarbeiter von der Universitat Ham
burg teilnahmen. Untersuchungsziel war eine erstc vollstandige Aufnahme der Spuren
metall-Basislinie in der gesamten Ostsee sowie l'viessungen der zeitlich-raumlichen Ver
anderlichkeit chemischer Parameter in 5 verschiedenen Ostseegebieten mit dcm chemi
schen Schleppsystem. Ein dreitagiger Aufenthalt in Tallinn diente zum Erfahrungsaus
tausch mit den Instituten der Estnischen Akademie der Wissenschaften und zur Ab
sprache i.iber zuhinftige gemeinsame Projekte. Der Bottnische l'vieerbusen wurde zum 
ersten l'vial <lurch ein Schiff des Instituts fi.ir :tvieereskunde besucht. 

5.2.2 A r b e i ten der  Abte i lungen 

I .  Regionale  Ozeanographie  

Turbulenz  

Eine neue Theorie der Turbulenz des Ozeans wurde entwickelt (Abb. 4). Danach 
finden folgende Energieiibergange statt: Quasi-geostrophische Wirbel verlieren Enstro
phie <lurch Frontbildung an Reibung, sie verlieren kinetische Energie <lurch interne 
Wellen ebenfalls an Reibung und <lurch Rossby-Wellen an die groBskalige Zirkulation. 
Indem man somit interne Wellen und Rossby-Wellen als Bestandteil der allgemeinen 
Turbulenzkaskade hinzunimmt, i.iberwindet man die Schwierigkeiten friiherer Theorien, 
die ausschlieB!ich Bewegungen adiabatischen Charakters im Innern des Ozeans zu
lieBen (J. D. Woons). 

Auf der experimentellen Seite hat die Analyse des umfangreichen Datensatzes der 
GATE-Expedition ncue Informationen iiber die Struktur der mesoskaligen Turbulenz 
im oberen Ozean erbracht. Es war moglich, die dreidimensionale Feinstruktur von 
Anomalien der Baroklinitat und der Thermoklinitat aufzuzeigen. Daraus ergaben sich 
Hinweise, daB die drei-dimensionale Struktur Eigenschaften von mesoskaligen Fronten 
beschreibt, die durch theoretische Untersuchungen im Skalenbereich 1-25 km erwartet 
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Abb. 4: Vereinfachte Darstellung des Transportes der ,,Energy" und ,,Enstrophy" von den griil3ten 
zu den kleinsten Bewegungsvorgangen im Ozean. 

worden sind. Ein neuer Datensatz, der wahrend der Expedition JASIN gewonnen wurde, 
wird gegenwartig bearbeitet. Die vorlaufige Bearbeitung der Daten hat ebenfalls front
artige Charakteristika in der Feinstruktur erbracht (H. LEACH, P. J. MINNETT, J. D. 
Woons). 

Konvekt ion  

Eine neue Theorie zu  den tages- und jahresperiodischen Schwankungen des Auftriebs
flusses in der ozeanischen Deckschicht wurde entwickelt und in einem eindimensionalen 
Modell der Entwicklung von Sprungschichten im Tagesgang verwendet. Die Theorie 
fiihrt zu einer einfachen Parameterisierung der ozeanischen Konvektion. Damit ist sie 
fur Rechenmodelle zum globalen Klima gut geeignet, in denen die Auflosung des tag
lichen Ganges nicht sinnvoll ist (J. D. Woons). 

Mef3s ys temen twick l  ung 

Die Arbeiten zur Entwickung eines Kontrollsystems zum Batfish, das auf Entwiirfen 
der Forschungsanstalt fur Wasserschall- und Geophysik basiert, wurden fortgefuhrt. 

Die erste Phase der Entwicklung eines computergesteuerten Navigationssystems fur 
F. S. ,,Poseidon" wurde abgeschlossen. Erfolgreiche Tests fanden wahrend der 48. Reise 
des Schiffes statt. Damit konnen nunmehr die Anzeigen von KompaB, Uhr, Decca und 
Loran graphisch oder alphanumerisch auf Sichtschirmen auf der Briicke und im Labor 
dargestellt werden (H. LEACH). 
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Fron t e n  

Die zwei Jahre dauernden Arbeiten zur Instabilitat von l\faandern an mesokaligen 
Fronten im oberen Ozean wurden abgeschlossen. Ein wesentliches Resultat ist die Be
rechnung des Spektrums von Wachstumsraten der 1\!Iaander im Wellenlangenbereich 
1-100 km (Abb. 5). Als Anfangsbedingungen wurden ein realistisches Dichtefeld und
ein geostrophischer Jet vorgegeben. Spektrale Maxima aufgrund von barokliner Stabili
tat bei ungefahr 9 km und aufgrund barotroper Instabilitat bei ungefahr 40 km stimmcn
gut mit Beobachtungen einer Frontalzone in der Nahe von Malta iiberein (M. K.
MACVEAN).

Eine theoretische Untersuchung der Wechselwirkung von kurzen internen Wellen mit 
einer baroklinen Front beschreibt Anderungen der Amplituden interner Wellen, wobei 
die Moglichkeit des Brechens in einer ,,kritischen" Schicht gegebcn ist. Wenn die Wellen 
yon gleicher horizontaler Skala wie die Anomalie der frontalen Baroklinitat sind, findet 
eine starke Wechselwirkung mit Energieilbergangen in drei Anteilen statt: Eine reflek
tierte Welle, eine gefilhrte Welle und eine durchdringende Welle. In diesem Zusammen
hang wurde auch der Energieaustausch zwischen den internen Wellen und dem Jet in 
der Frontalzone berechnet (D. J. 0LBERs). 

Growth rate and normalized energy transfer spectra (JET 1) 
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Abb. 5: Spektrum des Anwachsens von Sti:irungen einer instabilen Front. 
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K ils tenauf tr ieb  

Die Analyse der Daten des ESACAN-Experiments wurde fortgesetzt. Dabei wurden 
die Zirkulationsverhaltnisse im Bereich der nordperuanischen Auftriebsfront und deren 
Einflu13 auf die Nahrstoffverteilung untersucht. Die vori.ibergehende Existenz eines mehr
zelligen Zirkulationssystems senkrecht zur Kilste konnte gezeigt werden (E. FAHRBACH). 

Mit Hilfe amerikanischer Daten aus den sildlicheren peruanischen Auftriebsgebieten 
konnte die Ausbreitung wellenartiger Storungen entlang der Kiiste gezeigt werden (C . 
BROCKMANN, R. L. SMITH). 

Die Untersuchungen zum brasilianischen Auftriebsgebiet vor Cabo Frio wurden abge
schlossen (E. F AHRBACH, J. MEIN CKE). 

Aqu a  tor ia lz ir  ku la  t ion 

Die im Jahre 1978 aufwendig vorbereitete Expedition ,,FGGE-Aquator '79" wurde 
plangemaB in der Zeit von Januar bis Juli mit dem F. S. ,,Meteor" durchgefilhrt (C. 
BROCKMANN, E. FAHRBACH, J. l\!IEINCKE in Zusammenarbeit mit P. SPETH, Univ. Koln 
und H. WEIDEMANN, DHI, Hamburg). Ein hoher Automatisierungsstand bei den ver
wendeten NieBverfahren erlaubte es, mit geringem Personaleinsatz den ozeanographi
schen Teil des 6-monatigen Expeditionsprogramms homogen zu betreuen. Arbeitsgebiet 
war der Meridian 22°W zwischen 2°S und 3°N. Auf 10 Oberlaufen des Schnittes mit je
weils 26 Bathysondenstationen sowie 12 Oberlaufen mit dem geschleppten Delphin
System (undulierendes CTD) konnte die jahreszeitliche Verlagerung des aquatorialen 
Schichtungs- und Stromungsfeldes in Zusammenhang mit den Verlagerungen der inter
tropischen Konvergenzzone verfolgt werden. Weiterhin wurden <lurch die on-line Daten
aufbereitung wahrend der Expedition Phasen unterschiedlicher Auftriebsintensitat er
kannt. Da die physikalischen Messungen parallel zu chemischen und biologischen Pro
bennahmen erfolgten, diirfte das Datenmaterial eine der zentralen Fragen der Expe
dition, namlich die Kinematik aquatorialen Auftriebs, zu beantworten erlauben. 

Overflow 

In Zusammenarbeit mit Dr. C. K. Ross (Bedford Inst. of Oceanography, Dartmouth, 
Kanada) wurde ein Atlas der halbtagigen Mittelwerte der Bodenstromungen fi.ir das 
Seegebiet des Gronland-Schottland-Rilckens im Zeitraum August/September 1973 zu
sammengestellt (J. MEINCKE). Diese Synopsis der Ergebnisse verankerter Stromungs .. 
messer client als Basis fi.ir die Bestimmung der Transportwerte des Tiefenwassers der 
Norwegischen See und der Island-See beim Oberstromen der untermeerischen Schwelle. 
Die Analyse der einjahrigen StromungsmeBreihe aus dem Projekt MONA fi.ihrte <lurch 
Zusammenarbeit mitJ. WrLLEBRAND (Abt. Theoretische Ozeanographie) zur Erkenntnis, 
daB die beobachteten Stromschwankungen im Periodenbereich 3-10 Tage im Mittel 
<lurch barokline Instabilitaten entstehen und nicht, wie urspri.inglich vermutet, durch 
direkte atmospharische Anregung erzwungen werden. Der bisherige Fragenbereich zur 
Tiefenwasseri.iberstromung wurde erweitert um den Komplex der Tiefemvasserbildung 
und -ausbreitung in der Norwegischen See. Dazu wurden im Rahmen einer ,,Meteor"
Reise Schichtungsmessungen durchgefiihrt und zwei Langzeitverankerungen auf dem 
Jan Mayen-Rucken ausgelegt (J. ME1Nc1rn). 
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F i schere ih  y d rogra  p h ie  

Eine bestandskundliche Fischereiforschungsreise in  das Seegebiet Faroer wurde 
hydrographisch betreut, und es wurde die Auswertung der Georges-Bank-Reisen fort
gesetzt. Zur Verbesserung der Datenqualitiit wurde die Betreuung und die Nutzung eines 
Prazisions-Laborsalinometers durch die hydrographische Arbeitsgruppe iibernommen so
wie mit dem Aufbau einer Eichanlage for die einzusetzendeJ?. Schichtungssonden begon
nen. Aul3erdem wurde die begleitende Hydrographie zu Bestands- und Nahrungsunter
suchungen an Fischlarven in der Aquatorialzone des offenen Atlantiks durchgefohrt 
(J. MEINCKE). 

Sandbewegung 

Die Untersuchungen zur Dynamik der Sandbewegung im Lister Tief konnten im 
September 1979 durch den kombinierten Einsatz von ,,Alkor" und ,,Littorina" erfolg
reich fortgesetzt werden. Hierbei wurden au13er der jahrlichen bathymetrischen Verbes
serung der Riesen- und Gro13rippeln im Testfeld auch Stromungsmessungen mit dem 
Savonius-Rotor und mit Triftkorpern (5 m und 10 m Tiefe) durchgefi.ihrt. Aul3erdem 
konnten zahlreiche Kernproben entnommen werden, wobei es erstmalig gelang, mit 
Hilfe einer Vibrationssonde die Sanddecke zu durchsto13en und die Basissedimente (bis 
zum Eem-Interglazial) zu erreichen. Die Bohrungen erfolgten <lurch die Bundesanstalt 
for Wasserbau (Leitung: Dr. K.-W. RucK, Kiel) und wurden aus Mitteln der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (Projektleiter Dr. H. PASENAU, Geographisches Institut der 
T.H. Aachen) getragen. Da�it riickt das Endziel dieser Untersuchungen, niimlich die 
Berechnung der Gesamt-Sandbilanz im Lister Tief, niiher. Auch die Testfeld-Unter
suchungen im Bereich der Sommebucht (Armelkanal) wurden auf der 51. Reise von 
F. S. ,,Poseidon" im Dezember 1979 mit bathymetrisch-flachseismischen Profilfahrten 
fortgesetzt. An ihnen waren Mitarbeiter des Instituts for Geophysik der Universitat Kiel 
unter Leitung von Herrn Dr. THEILEN mal3gebend beteiligt. Eine Kartierung der Basis 
der Sanddecke sol! auch for dieses Gebiet Aussagen iiber die Machtigkeit der Sande und 
den Anteil der sich im Gezeitenstrom bewegenden Sedimente ermoglichen (J. ULRICH). 

II. Theore t i sche  Ozeanographie

Gro l3riiumige  Model le  

Um einen statistischen Vergleich zwischen Ostseemodell und den Beobachtungsdaten 
von BALTIC '75 durchzufohren, wurden an den Pegel- und Strommesserstationen 
Modellzeitreihen for einen Zeitraum von zwei Monaten erzeugt, wobei als Antrieb der 
geostrophisch berechnete Wind von BALTIC '75 verwendet wurde. Energiespektren, 
Kohiirenzen und Phasen der beobachteten und berechneten Zeitreihen wurden ver
glichen. Wie auf Grund des verwendeten Windfeldes zu erwarten, ist ein Zusammenhang 
zwischen Model! und Beobachtung nur im Periodenbereich oberhalb von 1-2 Tagen 
vorhanden. An manchen Strommesserstationen waren die Kohiirenzen im gesamten Fre
quenzbereich insignifikant. Es zeigt sich, dal3 Kohiirenz und Phase zwischen Model! und 
Beobachtung sowie die Phasendifferenzen und Kohiirenzen zwischen den Stationen selbst 
empfindlich vom vorgegebenen Wellenzahl-Spektrum des Windes abhiingen (J. KmL
MANN). 

Die Untersuchungen iiber eine aus der klassischen Ekman-Theorie abgeleiteten Boden
schubspannungsformulierung wurden abgeschlossen. Testrechnungen in einem Recht
eckbecken mit Topographie zeigten im Vergleich zu den iiblichen Bodenreibungsansiitzen 
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ein anderes Phasenverhalten, eine schwachere Dampfung und einen hi:iheren Wasserstau 
im stationaren Zustand (J. KrnLMANN, Z. KowALIK). 

Mit dem wahrend der Diplomarbeit entwickelten numerischen Ostseemodell wurden 
die Eigenschwingungen des abgeschlossenen Bottnischen Meerbusens berechnet. Das 
gleiche numerische Verfahren wurde mit Erfolg auf den Bodensee angewendet. Dort 
wurden die ersten fi.inf Eigenschwingungsordnungen mit und ohne Erdrotation berech
net. SchlieBlich wurden die Eigenschwingungen zweier gekoppelter rechteckiger Becken 
bestimmt, um den EinfluB der Erdrotation auf die gekoppelten Schwingungsformen zu 
erklaren (C. WtiBBER). 

Das mesoskalige Spektralmodell wurde auf den dreidimensionalen Fall erweitert 
(f-Ebene bzw. �-Ebene), so daB es auch auf ozeanische Bereiche angewandt werden kann. 
Die zweidimensionale Bodentopographie wurde in das Modell einbezogen. Zu diesem 
Zweck wurde ein Programm zur Invertierung groBer l\ilatrizen entwickelt. Mit diesem 
l\!Iodell werden zunachst Testrechnungen ausgefi.ihrt (W. KRAUSS, C. WtiBBER). 

Die Entwicklung eines numerischen !viodelles zur Simulierung der Stri:imungen in der 
Kieler Bucht wurde fortgesetzt. Das Problem besteht darin, dal3 es in der Kieler Bucht 
hochaufli:isend sein und die gesamte Ostsee einbeziehen muB. Stabilitatsbetrachtungen 
der transformierten Gleichungen ergaben entsprechend der hohen Aufli:isung im Zentrum 
des Untersuchungsgebietes kleine Zeitschritte. Um die Rechenzeit zu verki.irzen, werden 
deshalb nach der tvlarchuk'schen time-splitting Methode die einzelnen Terme mit ver
schiedenen Zeitschritten integriert (S. STRUVE). 

Das im letzten Jahr entwickelte Verfahren zur Berechnung der Eigenschwingungen 
eines l\!Iehrschichtenmodelles wurde zur systematischen Behandlung der freien Schwin
gungen der Grenzflache eines rotierenden, zweigeschichteten, rechteckigen Beckens 
benutzt. 

Das gleiche lVIodell, das variablen Boden zulaBt, wurde zur Berechnung der Eigen
schwingungen des sommerlich geschichteten Bodensees verwandt (E. BAUERLE). 

In Fortsetzung der Arbeiten i.iber den Atlantischen Ozean wurde die von Levitus-Oort 
erstellte Ausgabe aller im NODC/Washington vorhandener Daten i.ibernommen und 
fi.ir die Kieler Rechenanlagen eingerichtet. Ziel der begonnenen Analyse ist es, mit Hilfe 
jungst entwickelter diagnostischer Verfahren Kenntnisse uber die Struktur der allge
meinen Zirkulation und des Warmetransports im Ozean zu verbessern (J. WrLLEBRAND). 

lVIesoskal ige  l\!Iodel le  

Das zweidimensionale Spektralmodell wurde zur Simulation der Auf!i:isung der sommer
lichen Sprungschicht wahrend des BOSEX-Experiments verwendet. Es konnte nachge
wiesen werden, daB die Scherung in den Tragheitswellen wahrend der Aufli:isung der 
Sprungschicht zu Richardson'schen Zahlen kleiner als 0.25 fi.ihrt, so daB brechende 
interne Wellen fi.ir den Vermischungsvorgang verantwortlich sein di.irften. In Verbin
dung damit wurden analytische Rechnungen i.iber Tragheitswellen in einem Kanal 
durchgefi.ihrt (W. KRAUss). 

Als weitere mesoskalige Vorgange wurden topographisch bedingte Rossby-Wellen 
(Wirbel) im Bornholmbecken (M. WENZEL) sowie die Lagrange'sche Bewegung von 
Wasserteilchen bei Durchzug eines Tiefdruckgebietes untersucht (J. STAHLMANN). 

Die Untersuchungen i.iber die atmospharische Erzeugung von Wirbeln im Ozean 
wurde in verschiedenen Richtungen fortgesetzt. Als Komplement zu den im Vorjahr mit 
numerischen J\1fodellen gewonnenen Ergebnissen wurden analytische Rechnungen 
for einige idealisierte Situationen durchgefi.ihrt. Die Abhangigkeit der induzierten 
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Stri:imungen von der Struktur des fluktuierenden Windfeldes sowie von verschiedenen 
Reibungsansatzen wurde untersucht. Es ergab sich, daB atmospharisch erzeugte Wirbel 
in der Regel nur bei starken horizontalen Inhomogenitaten ( z. B. an Ozeanrandern) zur 
mittleren Zirkulation beitragen ki:innen (J. WILLEBRAND). 

In Zusammenarbeit mit J. MEINCKE (Abt. Regionale Ozeanographie) wurde eine 
einjahrige Registrierung von Stri:imung und Temperatur nahe den Fari:ier-Inseln mit 
statistischen Methoden analysiert. Die durch die groBe Lange der MeBreihe gegebene 
Genauigkeit erlaubte erstmalig die Bestimmung verschiedener ozeanographischer 
Parameter (horizontaler Temperaturgradient, horizontaler Wirbeldurchmesser, Diffu
sionsparameter) von einem einzigen ortsfesten Instrument. Barokline Instabilitat der 
Polarfront fohrt im Untersuchungsgebiet den beobachteten Stri:imungsschwankungen 
von 5-10 mal mehr Energie zu als das Wirbelfeld (J. WILLEBRAND). 

S t ri:imungsverhal tn i s se  i n  der  Kie ler  B uc h t  und i n  d e n  Be l ten  

Die von Oktober 1976 bis Marz 1978 durchgefiihrten hydrographischen und Trift
messungen verdeutlichen die Komplexitat der Stri:imungsverhaltnisse in der Kieler 
Bucht und dem angrenzenden Beltbereich. Fur die moglichst vollstandige Deutung der 
gewonnenen Ergebnisse muBte das Material <lurch Verankerungsdaten aus dem dani
schen Beltprojekt, Pegeldaten und Feuerschiffbeobachtungen erganzt werden, um der 
Instationaritat des Stri:imungsfeldes wahrend der l\1eBintervalle Rechnung zu tragen. 
Ein abschlieBender Bericht wird erstellt (G. HARDTKE). 

Meeresoberf lachen tempera  tur  aus  Infrarot s t rahl  ungsmessungen 
( Sate l l i ten)  

Als Vorbereitung fiir die Untersuchungen im Atlantik wurden Temperaturverteilungen 
iiber dem Mittelatlantischen Rikken aus Infrarotbilddaten von METEOSAT berechnet. 
Die von ESOC beschafften Daten wurden am Interaktiven Meterologischen Bildverar
beitungssystem der DFVLR in Oberpfaffenhofen analysiert (G. HARDTKE). 

Tanke xp e r imente  

Die 1977 und 1978 durchgefohrten Experimente iiber schubspannungserzeugte interne 
Wellen im stehenden Tank wurden 1979 mit einer Diplomarbeit abgeschlossen (A. 
SCHUCK). 

III. Meeresphys ik

GATE ( GARP Atlant ic  Tropical  E xper iment)  

Zwei Themenkomplexe zu  Deckschicht-Sprungschicht-Prozessen im tropischen Atlan
tik wurden ab 1974 bearbeitet: Die Kinematik und Dynamik interner Wellen und die 
Warmebilanz. Aus den Ergebnissen zur Kinematik interner Wellen, deren spetrale Eigen
schaften sich von denjenigen im tiefen Ozean im hochfrequenten Bereich unterscheiden, 
ergab sich, daB im GATE-Gebiet die raumlichen Unterschiede der mittleren Stromung 
einen starken EinfluB auf die Spektren der internen Wellen haben konnen. Dieser Frage 
wurde mit der Entwicklung eines Modells nachgegangen, bei dem die vertikale Scherung 
der mittleren Stromung bei der Berechnung der Eigenfunktionen beriicksichtigt wird. 
Diese Untersuchungen dauern an (H. PETERS). 

Alie iibrigen Arbeiten zu diesem Projekt wurden abgeschlossen und publiziert bzw. 
befinden sich im Druck (R. KXsE, M. KNOLL, R. REDELL, G. SrnDLER, W. ZENK, in Zu-
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sammenarbeit mit D. 0LBERS / Abt. Regionale Ozeanographie). Die Herausgabe von 
zwei GATE-Sonderbanden zu ,,Deep-Sea Research" wurde abgeschlossen (G. SmDLER, 
in Zusammenarbeit mit J. D. Woons / Abt. Regionale Ozeanographie und W. DOING / 
Universitat l\iliami, USA). 

JASIN (J oint  Air -Sea  Interacti on Pro ject)  

Zwei Projekte werden im Rahmen der JASIN-Expedition, deren Beobachtungspro
gramm 1978 im Nordostatlantik westlich von Schottland durchgefi.ihrt wurde, bearbeitet: 
Die Untersuchung der Temperaturstruktur der Deckschicht und ihrer Anderungen 
beim Durchzug atmospharischer Fronten (G. SmDLER, W. ZENK) und die Untersuchung 
des internen Wellenfeldes, vor allem im Zusammenhang mit von der Atmosphare ver
ursachten Erzeugungsprozessen (R. KXsE). 

Die Aufbereitung des umfangreichen Datenmaterials (M. KNOLL) nahm im Arbeits
programm der Abteilung einen breiten Raum ein. Erste Ergebnisse zeigen, daB sich 
niederfrequente Temperaturschwankungen im JASIN-Gebiet <lurch die Advektion des 
beobachteten raumlichen Temperaturfeldes recht gut beschreiben lassen (T. M. JoYcE, 
R. KX�E, W. ZENK). Messungen mit der H-formigen verankerten MeBanordnung K 3
fi.ihrten zu dem SchluB, daB sich hochfrequenten Temperaturschwankungen Strukturen
in der ,,homogenen" Deckschicht zuordnen !assen, die ein Vertikal-Horizontalskalen
Verhaltnis von ea. 1 : 20 besitzen. Die Skala der Deckschichttiefe ist also hier moglicher
weise nicht gleich der charakteristischen Lange turbulenter Bewegungen (T. WEBSKY).
Deckschichtvertiefungen beim Durchzug atmospharischer Fronten wurden festgestellt,
ihre Untersuchung im Zusammenhang mit eindimensionalen rviodellen wurde begonnen
(M. PETOW).

Mehrere Mitarbeiter beteiligten sich an internationalenJASIN-Workshops in Woods 
Hole/USA im Mai 1979 und in De Bilt/Holland im November 1979. 

NEADS (North E ast  At lant ic  Dynamics  Studies)  

Die Beteiligung am internationalen NEADS-Programm wurde weitergefi.ihrt (Th. 
MOLLER, G. SmDLER). Die Langzeitbeobachtungen zu mesoskaligen Vorgangen im 
tiefen Nordostatlantik wurden auf Verankerungspositionen im siidlichen Iberischen 
Becken und im nordlichen Kanarenbecken fortgesetzt. Die vorlaufigen Ergebnisse der 
bisher gewonnenen Zeitreihen von drei Positionen mit Zeiten zwischen sechs und acht
zehn Monaten zeigen, daB die J\!littelwerte von Korrelationsfunktionen sich nach zwolf 
bis fiinfzehn Mona ten zu stabilisieren beginnen. ErwartungsgemaB gilt dies jedoch nicht 
fi.ir die kinetische Energie der mittleren Stromung und die mittlere Stromung selbst. Im 
Bereich der Hauptsprungschicht findet man ein Maximum der kinetischen Energie der 
Schwankungen im Bereich von 20 bis 50 Tagen. Im langerperiodischen Bereich scheint 
die Energie vom mittleren Iberischen zum nordlichen Kanarenbecken zuzunehmen. Das 
Energieniveau in groBen Tiefen des Kanarenbeckens ist um einen Faktor 2 bis 3 hoher 
als im tiefen Wasser des Iberischen Beckens (Th. MOLLER). 

Wechse lwirkung Meer  - Meeresboden 

Beobachtungsprogramme, meBtechnische Entwicklungen (s. u.) und Datenanalyse 
wurden im Rahmen des SFB 95 weitergefi.ihrt (U. SCHAUER, G. SmDLER, R. WITTSTOCK, 
w. ZENK).

Langzeitige Stromungsmessungen in der Vejsnasrinne katten das Ziel, statistisch ab
gesicherte Aussagen zur Haufigkeit hoher Geschwindigkeiten an der Oberkante der 
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logarithmischen Grenzschicht und zu ihren Ursachen sowie Angaben zur Wahrschein
lichkeit von Erosion im Bereich der Ostseerinnen zu erhalten. Eine erste Obersicht zeigt, 
daB hohe Geschwindigkeiten der bodennahen Stri:imungen, die zur Erosion des Sand
und Schlickbodens in der Kieler Bucht beitragen, zwar sehr unregelmaBig innerhalb 
von 2,5 Jahren auftreten, daB aber die Stri:imungsschwankungen gut mit den meteoro
logischen Parametern korreliert sind (siehe Abb. 6). 
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Abb. 6: Ein Vergleich clcr aus clem \·Vinclfclcl i.iber cler Kieler Bucht berechneten \•Vinclschubspannung 
mit dcr in Rinnenachsenrichtung geclrehten Stromkomponenten in 27 m Tiefe. 

Die Vejsnasrinne gehi:irt zum Rinnensystem in der Kieler Bucht, dem bei den groB
raumig atmospharisch angeregten Ein- uncl Ausstromverhaltnissen in den Ostseezu
gangen eine Verteilerfunktion zufallt. Um Kenntnis i.iber die j\fassentransportverhalt
nisse zwischen den einzelnen Rinnen zu erhalten, wurden in einem zwei Nlonate dauern
den Beobachtungsprogramm mit F. K. ,,Littorina" ab 29. 3. 1979 im GroBen Belt, der 
Vejsnasrinne und im Vinds Grav (Fehmarn Belt) die Stri:imungen simultan am Boden 
gemessen. Neben meteorologischcn Beobachtungen auf einer markierten Boje wurde 
mehrmals wahrend der NieBphase eine quasisynoptische Aufnahme der Hydrographie 
cler ni:irdlichen Kieler Bucht in Form von Schnitten quer zu den Rinnen durchgefiihrt. 

Nach cler Weiterfi.ihrung der Datenanalyse, welche die Datenaufbereitung uncl die 
statistische Auswertung cler NieBdaten umfaBt, soil es clas Ziel des Forschungsvorhabens 
sein, Austauschprozesse in den Eingangen der Ostsee zu moclellieren (R. WITTSTOCK). 

Bei zwei MeBeinsatzen im GroBen und Kleinen Belt wurclen erste Daten mit der Profil
meBanlage gewonnen. Dabei wurcle das Profil cler mittleren Horizontalgeschwindigkeit 
sowie die elektrische Leitfahigkeit und die Temperatur in mehreren Niveaus in der 
Bodengrenzschicht bis zu 5 m Bodenabstand gemessen. Die J\ilessungen wurclen in Zu
sammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe aus dem Geologisch-Palaontologischen Institut 
der Universitat Kiel durchgefiihrt, um die Berechnung cler Schubspannungsgeschwinclig
keit aus dem mittleren uncl dem fluktuierenclen Anteil der boclennahen Stri:imung ver
gleichen zu ki:innen. 

Niit Untersuchungen zum EinfluB von Schichtung, lnstationaritat und Topographic 
auf die Ausbildung cincs logarithmischen Stri:imungsprofils wurde begonnen (U. ScHAU
ER). 

NI eBtechnische  E n  twick l  ungen  

Freifallende Profilsonde 

Am Prototyp cler Soncle zur Niessung von Stri:imung, Temperatur, Leitfahigkeit und 
Druck wurden im Bcrichtszeitraum technische Detaillverbesserungen clurchgefiihrt uncl 
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Hilfsmittel zum Betrieb des Systems entwickelt. Einen weiteren Arbeitsbereich bildetc 
die Entwicklung von Programmpaketen flir die Prilfung, Eichung und Auswertung. Auf 
Fahrten von F. S. ,,Poseidon" konnten im Gotlandtief und im Skagerrak Profilmessungen 
durchgefi.ihrt werden (H. Kmrn). 

Bodcnstrom-ProfilmeBanlage 

Die Erprobungsphasc der im Rahmen des SFB 95 entwickelten Anlage wurde abge
schlossen, bei zwei Einsatzen in der westlichen Ostsee wurden erste Daten gewonnen. 
Die Anlage hat eine interne Energieversorgung und Registriereinheit (Kassettenrekor
der) und ist damit fi.ir mehrere Wochen verankerbar. Zu Kalibrierzwecken und zur 
Uberwachung im See-Einsatz wurde zusatzlich ein on-line-Datenausgang und ein Test
gerat gebaut und eingesetzt (U. SCHAUER). 

IV. lvla rit ime Mete oro log ic

Wie in den \T 01:jahren konzen trierte sich die Forschungsarbeit der Abteilung auf zwei 
Themenkreise: 

I. Wechselwirkung Ozean - Atmosphare uncl 2. Untersuchungen auf dem Gebiet
der Allgemeinen Atmospharischen Zirkulation, speziell cler Energetik derselben im Rah
men des Schwerpunktprogrammes ,,Physikalische Gruncllagen des Klimas und Klima
modelle" (Projektleiter: Fr. DEFANT). 

Untersuchung Wechse lwirkung Ozean  - A t mosphare 

In cliesem Forschungsbereich, der sich wesentlich auf eigene Experimente in der 
wassernahen Luftschicht i.iber See stiitzt, wurden keine neuen J'vlessungen durchgefilhrt, 
sondern die Auswertung cler Daten aus Feldexperimenten cler V01jahre intensiv voran
getrieben. Daneben wurde auf der technischen Seite der fur zukiinftige Experimente zur 
Verfilgung stehencle Geratepark i.iberholt uncl generell verbessert. 

Uber die folgenden Aktivitaten wire! nachfolgencl berichtet: 

a) Experiment ,,JASIN" (E. CLAUSS, H. FECHNER).
b) JvleBprojekte ,,Kieler Bucht '76 und '77" (Fr. DEFANT, G. HESSLER)

c) Gerateentwicklungen (K. UHLIG).

cl) Internationales Hydrologisches Programm (IHP) (Fr. DEFANT, P. TIMM).

a) Exper iment JASIN

Zur Untersuchung von mesoskaligen atmospharischen Turbulenzstrukturen i.iber See
wahrend cler Expedition JASIN (Joint Air-Sea Interaction Project) 1978 waren an drei 
Bojen im Nordostatlantik hochaufliisende Wind-, Temperatur- und Strahlungsdaten ge
messen warden. Diese Rohdaten konnten clurch leistungsfahige, neu entwickelte Pri.if
prozeduren auf einen fehlerfreien Stand gebracht werden. Gepri.ifte 1\ilittelwerte wurden 
im Herbst an das internationale JASIN-Datenzentrum abgeliefert (E. CLAUSS, H. 
FECHNER). Spektral- und Korrelationsanalysen der Winddaten ergaben, daB Wind
schwankungen i.iber die Distanzen der Bojen (3-6 km) nur mit Perioden griiBer als 
etwa 0,5 Std. hochkorreliert sine!. Die Kreuzspektren des Windes konnten weitgehend 
parametrisiert werclen, so daB eine Verwendung in J'vfodellrechnungen miiglich ist (E. 
CLAUSS). 
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b) M e13projekte  Kie ler  Bueht  ,,76"/,,77"

Die im Rahmen des Mef3projektes ,,Kieler Bueht" 1977 begonnenen wissensehaftliehen
Untersuehungen wurden im Jahre 1979 zum iiberwiegenden Teil abgesehlossen. Eine 
eingehende statistisehe Bearbeitung aller am Mef3mast im Jahre 1977 gewonnenen 
Daten sowie ein Vergleieh mit den Registrierungen des Vo1jahres (,,Kieler Bueht" 1976) 
wurde fertiggestellt (M. ScHULTz). 

Niit Verwendung der gleiehen Datensatze und zusatzliehen synoptisehen Daten er
folgten mesoskalige Felduntersuehungen fi.ir das Gebiet der Kieler Bueht. Die Varia
tion meteorologiseher Parameter zwisehen Land- und Seestationen wurde sowohl auf 
einem Sehnitt senkreeht zur Kiiste (H.-P. EwERTSEN), als aueh fi.ir das gesamte Gebiet 
der Kieler Bucht mit Hilfe eines objektiven Analysenverfahrens naeh Gaudin analysiert 
(G. HESSLER). Einen Sehwerpunkt der Untersuehungen bildeten hierbei die tages
periodisehen Sehwankungen im Temperatur- und Windfeld (Land-Seewind). 

Spektrale Analysen des Windfeldes auf der Grundlage 4-mini.itiger Registrierung am 
Nlef3mast und am Leuehtturm Kiel wurden erstellt und eine Parametrisierung der 
Spektren im hochfrequenten Bcreich durehgefi.ihrt (H.-A. JANSSEN). 

Die mikrometeorologisehen Auswertungen der Wind-, Temperatur- und Feueht
profile am 11Ief3mast wurden abgeschlossen. Aus den naeh Wind- und Stabilitatsklassen 
geordneten mittleren Profilen wurden die Grenzschichtparameter mit Anwendung der 
Monin-Obuehov-Theorie bestimmt (P. DAUB). 

Mit Verwendung der 1976 gewonnenen Daten und anderer ozeanographiseher Nlef3-
daten fi.ir die wassernahe Grenzschieht in der Kieler Bueht wurde ein detailliertes mitt
leres Energiebudget im Berichtszeitraum separat fi.ir alle Nlonate des Sommerhalbjahres 
erstellt und fi.ir ausgewahlte Wetterlagen mit markanten Wettererseheinungen (Fronten
durehgange) der Verlauf der Komponenten des Budgets untersueht (H.-T. MENGEL
KAMP). 

c) Gerateentwieklungen

Im experimentellen Arbeitsbereieh wurde das sehon seit langerer Zeit in Entwieklung
befindliehe schwimmfahige Dreibeingeri.ist fertiggestellt (K. UHLIG). Es ist als Gerate
trager fi.ir meteorologisehe Nlessungen in der Kieler Bueht vorgesehen. Der Einsatz
bereieh ist besehrankt auf bestimmte Wassertiefen (12-14 m). Auf den Geratetrager 
wird ein Mef3mast zur Befestigung der Mef3gerate montiert, der etwa 8-9 m i.iber die 
Wasseroberflaehe hinausragt. Es ist geplant, diesen neuen Geratetrager im Fri.ihjahr 1980 
erstmals in der Kieler Bueht einzusetzen. 

d) IHP-Programm

Im Rahmen des ,,Internationalen Hydrologisehen Programms" (IHP) der Ostsee
anliegerstaaten wurden fi.ir die Zeitperiode des Pilot Study Year (April 1976 bis ein
sehlief3lieh Marz 1977) die von Kiel iibernommenen Arbeiten der Bestimmung von 
Niederschlag minus Verdunstung fi.ir alle Monate dieses Jahres fi.ir die gesamte Ostsee 
und weitere sieben Teilbereiehe der Ostsee abgesehlossen. Diese Untersuehung beruht 
auf ea. 38 000 Einzelaufsticgen im Bereieh der Ostsceanliegerstaaten. Mit Hilfe dieses 
umfangreiehen aerologisehen Datensatzes (ea. 17 bis 45 Millioncn Einzelzahlen) wurde, 
auf dem Wege iiber eine Haushaltsgleiehung fi.ir den Wasserdampffluf3 iiber die IGisten 
der Ostsee hinweg, die Divergenz oder Konvergenz desselben im Inneren bestimmt. 
Diese ist entsprechend der Haushaltsgleichung gleieh der monatliehen mittleren Dif-
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ferenz Verdunstung weniger Niederschlag. Ein Arbeitsbericht fi.ir die Sitzung der IHP
Gruppe in Kopenhagen im Februar 1980 sowie ein Bericht zum Druck <lurch die IHP 
wurde fertiggestellt (Fr. DEFAI\T, P. TIMM). 

Unter suchungen  auf dem Gebiet  der  Al lgemeinen Atmosphar i schen 
Zi rkulat ion  

Im Arbeitsbereich Allgemeine Atmospharische Zirkulation (DFG-Schwerpunktpro
gramm ,,Physikalische Grundlagen des Klimas und Klimamodelle") werden die im 
Vorjahr begonnenen Untersuchungen i.iber die groBskaligen Strukturen und groBturbu
lenten Transporte verschiedener meteorologischer Parameter mit Verwendung eines 
!Ojahrigen aerologischen Datensatzes (Nordhalbkugel) weitergefiihrt. Drei groBere Un
tersuchungen, die sich mit diesem Themenkreis befassen, wurden fertiggestellt (U.
HERRMANNSEN, J. PERKUHN, C. VoGL) und in den Berichten des IfM-Kiel veroffentlicht.
Es handelt sich dabei einmal um die Erstellung von Energiespektren der Lufttemperatur,
des Geopotentials und der horizotalen Windkomponenten an ausgewahlten Gitterpunk
ten des DWD-Gitternetzes der Nordhalbkugel und fur den oben erwahnten lOjahrigen
Zeitraum (U. HERRMANNSEN). Fur dieselben Lokalitaten und for denselben Zeitraum
wurden spektrale Untersuchungen i.iber den groBturbulenten Transport von fi.ihlbarer
Warme und Drehimpuls durchgefi.ihrt (J. PERKUHN). Dabei erfolgte die Wahl der
Gitterpunkte so, dal3 sie verschiedene, for die Transporte relevante Klimagebiete der
Nordhemisphare reprasentieren. Die dritte Arbeit befaBte sich mit der Beteiligung der
stationaren Wellen am Transport von sensibler Energie und Drehimpuls (C. VoGL).
Diese Arbeit fi.ihrt Untersuchungen, die 1978 fiir die Monate Januar und Juli eines
lOjahrigen Zeitraumes durchgefiihrt wurden, fort, indem nun die Verhaltnisse in den
-Obergangsmonaten April und Oktober fiir denselben Zeitraum klargelegt werden. Da
mit wird die jahreszeitliche Variation des Verhaltens der stationaren (zeitunabhangigen)
Wellenvorgange erstmals festgelegt. Weitere Arbeiten beschaftigen sich eingehend mit
der raumlichen und zeitlichen Veranderlichkeit der Fli.isse von sensibler Energie und
Drehimpuls. Dieses Thema wurde fiir ein spezielles Jahr (1975) im Rahmen von zwei
groBeren Untersuchungen bearbeitet (B. MvnLA, K.-W. RIEGER). Die periodischen
Schwankungen im Jahresgang des Geopotentials und des Drehimpulstransportes wurde
mittels zonaler und zeitlicher Spektralzerlegungen der Geopotentialwellen (DWD) fiir
einen lOjahrigen Zeitraum (1967 bis 1976) untersucht und die Zusammenhange mit der
gegebenen Land-.t-.1Ieer-Verteilung und der Orographie betrachtet (A. OsTHAUs). Die
orographischen Daten wurden von H. FECHNER erstellt. Damit werden die in den fri.iher
aufgefi.ihrten Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse fiir einen langeren Zeitraum von
mehreren Jahren erweitert.

In zwei weiteren Untersuchungen (Fr. DEFANT, H.-G. EBBRECHT, H. STRUNK) werden 
der Gehalt an zonal verfi.igbarer potentieller Energie und kinetischer Energie der pla
netarischen, rein zonal ausgerichteten Grundzirkulation der Atmosphare der Nordhalb
kugel bearbeitet. Die Grundlage fiir diese Untersuchungen sind je zwolf mittlere meridio
nale Querschnitte der Temperatur und des Windes separat fi.ir jeden t-.1Ionat des Jahres. 
Diese mittleren Schnitte betreffen einen 10-jahrigen Zeitraum (1950-1960). Prasen
tiert werden in diesen Untersuchungen separat fur jeden l'vlonat des Jahres meridionale 
Vertikalschnitte der beiden oben genannten Energieformen. Fri.ihere U ntersuchungen 
bezogen sich nur auf ein oder zwei Jahre, und fiir diese liegen recht mangelhafte solche 
Schnitte nur getrennt fiir die vier Jahreszeiten vor. Die Untersuchungen enthalten auch 
vertikale lntegrationswerte der beiden Energieformen fiir einzelne Breitenzonen und 
einzelne Hohenintervalle. Diese Untersuchungen stellen ein wertvolles Grundlagen-
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material im Rahmen weiterer energetischer Untersuchungen der Allgemeinen Atmospha
rischen Zirkulation dar. 

V. Ivleereschemie

A nalyt i sche u n d  a l lgemeine  Chemie  

Das Hauptprojekt war der Ausbau und Einsatz des chemischen Profilers. Das Schlepp
system zeigte schon bei der Ubernahmc vom Hersteller einige konstruktive Mangel, so 
daB bislang in der zweijahrigen Betriebszeit nur bedingt erfolgreiche Einsatze durchge
fiihrt werden konnten ( JASIN sowie F.S. ,,Meteor", 50. Reise). Nach Uberwindung von 
einigen technischen und besonders finanziellen Schwierigkeiten konnten diese Probleme 
rechtzeitig zur ,,Poseidon"-Fahrt Nr. 45 (August/September 1979) behoben werden. 
Grundlegend neukonstruiert wurde auch der chemisch-analytische Tei! des Systems 
(Autoanalyzer). Hier wurden bislang die zur Separierung einzelner Probensegmente im 
Reaktionssystem eingesetzten Luftsegmente vor Eintritt in die Photometerkilvetten ab
getrennt. Dies war eine der Hauptursachen fur Vermischungs- und Schleppeffekte. Im 
neuen System werden die Luftsegmente mit durch die Kilvetten gefiihrt. Eine nachfol
gende Verstarkerschaltung analysiert das pulsformige Photometersignal und ermittelt 
in weiten Grenzen unabhangig von Stromungsgeschwindigkeit, Blasenform etc. das 
eigentliche MeBsignal. Das Signal steht am Ausgang in prozessorkompatibler digitaler 
Form sowie als daraus gewonnenes Analogsignal zur Verfiigung. Daruber hinaus wurde 
das DurchfluBsystem als Kapillarsystem ausgefiihrt. Der Vorteil dieser neuen Methode 
liegt in einer wesentlich hoheren Probenfrequenz (ea. I Probe in zwei lVIinuten gegen
iiber I Probe in vier Minuten bisher). Zur Bestimmung des pH und des Gesamtkohlen
dioxids im DurchfluBsystem wurden neue lVIethoden entwickelt (K. GRASSHOFF, H. P. 
HANSEN). 

Mit dem nun insgesamt auf 11 Parameter (Nitrat, Nitrit, Phosphat, Silikat Ammoniak, 
pH, Gesamtkohlendioxid, Leitfahigkeit, Temperatur, Sauerstoff und Druck) ausgelegten 
System mit verbessertem Datenteil wurden wahrend der ,,Poseidon"-Fahrt Nr. 45 auf 
150 sm in 5 Tagen ea. 15000 Einzelmessungen auf zweidimensionalen Schnitten ge
wonnen. 

Zur Bestimmung der Sauerstoffzehrung am lVIeeresboden wurden in situ-lVIeB
glocken verbessert und in der Kieler Bucht eingesetzt (H.P. HANSEN). Im Rahmen einer 
Dissertation wurde eine Sauerstoffbilanz der Kieler Bucht aufgestellt (S. SADJADI). 

Die Untersuchungen zur Bestimmung der Cadmiumadsorption <lurch monomoleku
lare Oberflachenfilme an der Grenzflache Meer-Atmosphare wurden 1979 abgeschlossen. 
Durch Verkniipfung der Theorien zur elektrochemischen Doppelschicht mit den Vor
stellungen vom Aufbau tensidischer Oberflachenfilme konnte die gemessene Cadmium
anreicherung durch eine spezifische Adsorptionsenergie (""' I 7 kJ /mo I) charakterisiert 
werden. Weiterfiihrendc Uberlegungen gestatteten die Ableitung einer Beziehung 
zwischen der Tensidkonzentration im Seewasser und dem Cadmiumanteil der durch 
,,bubble bursting" maximal als UberschuB in die Atmosphare transportiert werden 
kann (B. ScHNEIDER). 

Auf insgesamt 8 Ausfahrten wurden durch H. JOHANNSEN und A. WENCK auf je 
3 Stationen in der Kieler Bucht hydrographische und chemische Daten fiir das inter
nationale Ostseemonitoring-Programm gemessen. 

Spuren  metal lchemie  

Die Auswertung des Probenmaterials i.iber die Spurenmetall-Verteilung in  den Forden 
der Kieler Bucht konnte Mitte des Jahres beendet werden. Die Ergebnisse der zwischen 
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Januar 1977 und ]uni 1978 mit F. K. ,,Alkor" clurchgefi.ihrten Fahrten zeigen, claf3 in 
den Fordewassern, vor allem bei den lVIetallen Zink, Cadmium, Kupfer und Nickel, 
signifikant hohere Konzentrationen vorliegen als in der ,,offenen" Ostsee. Allerdings 
konnen auch die Werle im ki.istennahen Bereich - aufgrund cler relativ geringen Fluf3-
und Abwasserzufuhr sowie des schnellen Wasseraustausches - noch als niedrig be
zeichnet werden (K. KREMLING). 

Analyse und Auswertung cler lVIittelmeerproben, die auf der 50. Reise mit F. S. ,,:tvle
teor" gewonnen wurden, konnten nahezu abgeschlossen werden. Die Vertikalprofile auf 
dem Schnitt vom ostlichen ins westliche Becken )assen keine mel3baren Konzentrations
unterschiede zwischen Oberflachen- und Tiefenwasser erkennen. Die Mittelwerte der 
unfiltrierten Proben sind vergleichbar mit neueren Untersuchungsergebnissen aus dem 
pazifischen und atlantischen Raum und schwanken zwischen den einzelnen Stationen 
fur Zink von 0,29-0,48 p.g 1-1, fur Cadmium von 12,2-26,0 p.g 1- 1, fur Kupfer von 
0,19-0,26 11.g 1-1, fi.ir Eisen von 0,20-0,32 p.g J- 1 und fi.ir Mangan von 0,13-0,25 11· 1-1 

(K. KREMLING). 

Die Feldarbeiten zur Iclentifizierung metellorganischer Verbindungen im lVIeer
wasser sind auf zwei Ostseereisen im 1\llai und September (F. S. ,,Poseidon") begonnen 
worden. Ein von A. WENCK entwickeltes Gerat zur kontaminationsfreien Sammlung 
kupfer-organischer Verbindungen konnte erfolgreich getestet und eingesetzt werden. 
Erste Ergebnisse )assen erkennen, daf3 es sich bei den auf einer CPG1 .i-C18-Saule ange
reicherten und im Aceton-Extrakt nachgewiesenen Kupfer-Verbindungen mit grof3er 
Wahrscheinlichkeit um nati.irliche, <lurch biogene Prozesse gebildete metallorganische 
Komponenten handelt, die etwa 10% des gelost vorliegenden Kupfer-Gehaltes im Wasser 
ausmachen (K. KREMLING, Ch. OsTERROHT). 

Weitere Aktivitaten cler Arbeitsgruppe bestanden in der Vorbereitung und Durch
fi.ihrung von zwei langeren Expeditionen. An der ,,Meteor"-Fahrt Nr. 51 (,,FGGE
Aquator '79") waren H. PETERSEN und H. JOHANNSEN beteiligt. Die Ergebnisse cliese.r 
Reise sollen Aufschluf3 geben i.iber die Konzentration der Spurenmetalle in Wasser
korpern unterschiedlichen hydrographischen Zustandes (aquatorialer Unterstrom, Ober
flachenstrom) und dazu beitragen, Zusammenhange zwischen der Verteilung von Nahr
stoff- und Spurenelementen aufzuklaren. Die zweite Expedition fi.ihrte mit F. S. ,,Posei
don" Ende des Sommers in die Ostsee, wo auf der Grundlage von 30 Vertikalprofilen 
unter Einbeziehung des Finnischen und Bottnischen Meerbusens eine Gesamtaufnahme 
ausgewahlter Spurenelemente versucht worden ist. Die Ergebnisse dieser Fahrt sollen 
einen Beitrag zu den clringend benotigten ,,baseline"-Werten liefern sowie die Frage, 
klaren, ob Spurenelemente in der Deckschicht der Ostsee <lurch biologische Proz�sse 
me13bar verandert werclen (K. KREMLING). 

Organi sche  IVleereschemie  

Nach eingehender Vorbereitung wahrend der ersten Monate des Jahres fi.ihrte die 
Arbeitsgruppe Organische Meereschemie Mitte Mai mit F. S. ,,Poseidon" eine Dauer
station <lurch, um auf der Position 51 °05'N/19°26'E im Oberflachenwasser und im 
anoxischen Tiefenwasser der Gotlandsee lipophile organische Substanzen aus wassriger 
Losung und in Verbindung mit Partikeln anzureichern und qualitativ und quantitativ 
zu charakterisieren. Besonderes Augenmerk gait dabei biogenen und anthropogenen 
Kohlenwasserstoffen, Weichmachern vom Typ der Phthalsaureester (:tvl. EHRHARDT, 
Ch. OsTERROHT, F. BoucHERTALL) und fli.ichtigen Substanzen (]. DERENBACH), i.iber 
deren Zusammensetzung noch wenig bekannt ist. Zur Probennahme lipophiler organi
scher Substanzen aus dem anoxischen Tiefenwasser wurde ein neu entwickeltes und 
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wahrend des BOSEX-Unternehmens erfolgreich erprobtes in situ-Extraktionsgrat be
nutzt, mit dessen Hilfe es erstmals moglich war, zur detaillierten Charakterisierung der 
lipophilen Fraktion ausreichende Substanzmengen zur Adsorption kontaminationsfrei 
anzureichern. Das gleiche Prinzip wurde in der verankerten Oberflachenboje ,,Perkeo II" 
angewandt. 

Zur Charakterisierung der angereicherten Substanzen unmittelbar nach der Pro
bennahme erwies sich das der Arbeitsgruppe seit etwas iiber einem Jahr zur Verfi.igung 
stehende, mit einem Kapillargaschromatographen gekoppelte Quadrupolmassenspektro
meter als auBerst niitzlich. Zurn ersten :Mai konnten bereits an Bord Substanzen quali
tativ charakterisiert und die Arbeit an Hand der Ergebnisse optimiert werden. Als 
fluoreszierende lipophile Substanzen, auf deren Anwesenheit die international verein
barte l'viessung im l'vieerwasser geloster Petroleumkohlenwasserstoffe beruht, konnten 
gaschromatographisch und massenspektrometrisch Pyren, Fluoranthen, Chrysen, Fluo
ren und alkylierte Derivate identifiziert werden (F. BoucHERTALL, M. EHRHARDT). Das 
Vorherrschen der nichtalkylierten Grundkorper wird als Hinweis for einen nicht un·· 
erheblichen Anteil von Hochtemperaturpyrolyseprodukten ( eventuell aus der Atmo
sphare ausgewaschene Dieselabgase) an der als Erdolriickstand angesehenen Kohlen
wasserstoff-Fraktion angesehen. Diese Ergebnisse wurden wahrend einer der marinen 
Olverschmutzung gewidmeten Expertenkonferenz im Juli in Tokio vorgetragen (M. 
EHRHARDT). Als bisher im l'vleerwasser nicht nachgewiesene Substanzen wurden aro
matische Ketone wie Acetophenon, Anthrachinon, Fluorenon und Benzanthron gefun
den, sowie das Herbizid Atrazin, die Ovizide Diphenylsulfon und 4,4' -Dichlordiphenyl
sulfon, die Heterocyclen Benzothiazol und Plenylbenzothiazol und das Terpenketon b

lonon. Die Characterisierung stiitzt sich bisher nur auf Massenspektren und muB als vor
laufig gelten. Die Konzentrationen liegen im Bereich von 10 Picogramm bis einige Nano
gramm pro Liter und Substanz (M. EHRHARDT, F. BoucHERTALL). In wassriger Losµng 
und in Partikeln eindeutig charaterisiert wurden gesattigte und olefinische FettsaJre
methylester, die ebenfalls bisher nicht als Bestandteile der marinen organischen Substanz 
bekannt waren (M. EHRHARDT, Ch. OsTERROHT, G. PETRICK). 

An Partikeln adsorbiert wurden bisher folgende Kohlenwasserstoffe identifiziert: 
n-Alkane von C11

bis C34 
mit zwei typischen Konzentrationsmaxima bei C

17 
und C

27 
und

einem Zwischenminimum bei C
20

, Pristan und die ungesattigten Kohlenwasserstoffe
Squalen, �- ind 3-Carotin sowie ein nicht naher charakterisierter C

2i
-Kohlenwasserstoff.

Die Identifizierung erfolgte durch Vergleich von GC-Retentionsindices und Massen
spektren mit Vergleichssubstanzen. Durch Interpretation von Massenspektren konnten
weiteren Verbindungen aus Partikelextrakten folgende Strukturen zugeordnet werden:
Phytol, Cyclohexanon, 3-Methylbutanol, Diacetonalkohol und Phenylacetat (Ch.
OsTERROHT).

Unter den im Wasser enthaltenen fliichtigen Verbindungen werden Substanzen ver
mutet, die im Okosystem ,,messenger"-Funktion erfi.illen. Die ,,l'vleteor"-Reise 51/Bioz I 
und II, die erwahnte ,,Poseidon"-Reise und ein kurzer Aufenthalt in Norwegen wurden 
zur Probennahme genutzt. An der Identifizierung und Charakterisierung der gesammel
ten Verbindungen wird noch gearbeitet (J. DERENBACH). 

Parallel zu chemischen Analysen wurde die biologische Aktivitat der gewonnenen 
Extrakte und von Pheromonanalogen, ebenso die Interferenzwirkung fossiler O!e an be
kannten Pheromonsystemen mariner Algen untersucht. Dabei lieB sich nachweisen, daB 
mannliche Gameten von Fucus Petroleumkohlenwasserstoffe als Pheromon miBverstehen 
(J. DERENBACH, M. GERECK, im Druck). Im Labor von Prof. Dr. D. M-OLLER (Fachbe
reich Biologie der Universitat Konstanz) wurden aktuell wirksame Pheromonkonzen-
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trationen fur Cutleria-Gameten bestimmt. Zwar ist die Auswertung dieser Tests noch nicht 
abgeschlossen, aus der Reaktion der Gameten auf verschiedenste Wasserextrakte kann 
j edoch schon ein Hinweis auf die Giiltigkeit der obigen Hypothese abgeleitet werden 
(J. DERENBACH). 

Die MonateJuli bis September verbrachte M. EHRHARDT aufGrund einer kanadischen 
Einladung am Bedford Institute of Oceanography in Darthmouth, N. S., um die Eig
nung der dort zur Verfugung stehenden GC-MS-Kombination fur meereschemische Un
tersuchungen zu demonstrieren. In Zusammenarbeit mit Dr. E. 1\1. LEVY wurden Ex
trakte eines Sediments aus der Buchan Bay (Nordost-Kanada) untersucht, wo man auf 

Grund von UV-Fluoreszenzmessungen einen unterseeischen Olaustritt vermutete. Diese 
Vermutung konnte <lurch eine detaillierte Analyse der Kohlenwasserstoff-Fraktion be
statigt und die aul3erordentliche Wirksamkeit der Kombination einer hochempfindlichen, 
aber wenig spezifischen Screening-Methode mit einer zwar weniger empfindlichen, aber 
hochspezifischen gaschromatographisch-massenspektrometerischen Analyse gezeigt wer
den. Die Strukturauf klarung der in den Ostseewasserextrakten gefundenen Verbindun
gen wurde durch die umfangreiche Spektrenbibliothek des Gerates am Bedford Institute 
of Oceanography erheblich erleichtert. 

SFB 95 - O r ganische  Meereschemie  

Die in den letzten J ahren entwickelte Methodik zur Bestimmung von Aminosauren 
und Zuckern wurde in verschiedenen Untersuchungen routinemaBig eingesetzt. Zudem 
wurden erste Erfahrungen mit der Hochdruckfliissigkeitschromatographie gesammelt. 
Dabei wurde zunachst ein selbstkonstruierter Analysator verwendet. 

Ein Jahreszyklus zur Bestimmung organischer und biologischer Parameter an einer 
Station der Kieler Forde wurde abgeschlossen (R. DAWSON, JvL BOLTER, U. PALMGREN, 
K. WOLTER).

Im Mai 1979 wurden im Gotlandtief eine Reihe von Wasserprofilen auf ihren Gehalt
an freien, geli:isten Aminosauren und Zuckern durchgefuhrt. Hier interessierte besonders 
das Verhalten dieser Komponenten an Dichtesprungschichten und im Anoxischen. 

Die in situ-Exsudation verschiedener calcifizierender Gri.inalgen wurde wahrend eines 
Aufenthaltes auf Bermuda (August 1979) weiter untersucht (R. DAWSON, W. SCHRAMM). 

Die Analyse karbonatproduzierender Organismen zur Bestimmung und Zusammen
setzung der Polysaccharidmatrix wurde gemeinsam mit Dr. G. WEFER (Geologisch
Palaontologisches Institut der Universitat Kiel) weitergefuhrt (R. DAwsoN). 

In Zusammenarbeit mit Dr. D. FDTTERER, Dr. P. lvIDLLER und Dr. G. WEFER (Geo
logisch-Palaontologisches Institut der Universitat Kiel) sowie Dr. H. ERLENKEUSER (In
stitut fur Kernphysik der Universitat Kiel) wurden verschiedene geologische Kerne aus 
Karbonatsedimenten auf ihren Gehalt an residualen Polysacchariden untersucht (R. 
DAWSON). 

SFB 95 -Anorganische  Meeresche mie 

Neben der Diskussion und Anfertigung des Neuantrages fur die Jahre 1980 bis 1982 
wurden zuri.ickliegende Ergebnisse zur Publikationsreife gebracht. Eine neue saturo
metrische Jvlethode zur Bestimmung des Karbonatsattigungszustandes von Meerwassern 
wurde entwickelt und auf ein Sediment-Bodenwasser-System unter Dedingungen von 
Sauerstoffzehrung und Sulfatreduktion angewendet. Die Auswertung von Schwermetall
analysen eines Glockenversuchs zeigte, dal3 das unterschiedliche Li:isungsverhalten von 
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Eisen und I\1angan nicht nur von thermodynamischen, sondern vor allem auch von 
kinetischen Eigenschaften der verschiedenen Metalle bestimmt wird; Mangan kann aus 
reduzierenden Sedimenten auch in oxische Bodenwasser i.ibertreten (metastabil). 

Bei einem vierwi:ichigen Aufenthalt auf Bermuda - als AbschluB der dortigen Aktivi
taten - wurde eine gesonderte Studie zur Karbonatli:isung durchgefi.ihrt. Fi.ir zahlreiche 
biogene Karbonate wurden erstmalig genaue Li:islichkeitsprodukte ermittelt, die not
wendig sind, um die Verteilung dieser Karbonate in Sedimenten zu interpretieren und 
die Li:isungsmechanismen und -reihenfolge besser zu verstehen. Der aktuelle Sattigungs
zustand bezi.iglich dieser I\llinerale wurde fi.ir die stratifizierte Wassersaule des Harrington 
Sound sowie fi.ir eine Tiefwasserstation in der Sargassosee bestimmt (W. BALZER). 

VI. Meeresbotanik

U n t e r s u c hu n g e n  zur  Phytobenthosk unde 

Die Arbeiten der Gruppe Phytobenthoskunde Physiologische Okologie (W. 
SCHRAMM) wurden wie in den Vo1jahren i.iberwiegend im Rahmen des SFB 95 durch
gefi.ihrt. 

Die produktionsbiologischen in situ-Untersuchungen an Fucus-Gemeinschaften der 
Ostsee wurden mit einer Dissertation abgeschlossen (B. GuTERSTAM). Untersuchungen 
zur Produktivitat von F11c11s-Makroepiphyten wurden weitergefi.ihrt (A. CoLINA). Als 
Erweiterung der i:ikophysiologischen Experimente zum Phosphoraustausch in Zostera 
(W. SCHRAMM, F. VAsILIU) wurde im Rahmen einer Dissertation mit Untersuchungen 
zum Stofftransport in Seegrasgemeinschaften unter Einsatz eines Labor-Okosystems be
gonnen (G. DIECKMANN). 

Untersuchungen i.iber die Nahrstoffaufnahme, insbesondere von Phosphat, an ver
schiedenen benthischen I\IIeeresalgen zeigten, daB bei kaum gesteigerter Produktivitat 
erhebliche I\IIengen an Nahrstoffen akkumuliert werden (W. SCHRAMM, W. BooTH). 

Wahrend eines Forschungsaufenthaltes auf Bermuda wurden Versuche zur Produk
tivitat von Kalkalgen sowie zur Anaerobiose- und Schwefelwasserstofftoleranz von 
Cladophora durchgefi.ihrt (W. SCHRAMM). 

In der Arbeitsgruppe Phytobenthoskunde-Vegetationsstruktur (H. SCHWENKE) wur
den produktionsbiologische Untersuchungen an Fucus-Bestanden der westlichen Ostsee 
auf der Grundlage von Zuwachsmessungen und Biomassebestimmungen abgeschlossen 
(M. GRUTZMACHTR). 

Taxonomische Arbeiten an schwierigen Gattungen der benthischen Ostseeflora wur
den mit Untersuchungen zur Artabgrenzung von Entomorpha linza fortgesetzt. 

Die in den Vo1jahren entwickelten Computerptogramme zur mathematischen Vege
tationsanalyse konnten bei der Bearbeitung unterschiedlicher Datensatze angewandt 
werden, und zwar bei der Analyse von Gemeinschaftsstrukturen des I\1akrobenthos, bei 
vegetationsdynamischen Untersuchungen im Litoral, zur Analyse der Verteilungs
muster endophytischer Kleinalgen (Ch.-H. KoH, M. MEYER) und bei der Untersuchung 
von Gemeinschaftsstrukturen benthischer Diatomeen (G. RAMM, I\II. I\llEYER). 

Ferner wurde zusammen mit Dr. H. I\IIICHAELis, Forschungsstelle fi.ir Insel- und 
Kiistenschutz Norderney, ein Vergleich von I\llikrophytobenthosstrukturen mit I\IIakro
zoobenthosgemeinschaften durchgefi.ihrt (M. MEYER). Hollandische Kollegen haben 
Diatomeenbestande des Wattenmeers vor der Jade-I\lliindung mit dem Computer 
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klassifiziert. Aus dem gleichen Gebiet wurden jetzt Zoobenthosbestande mit den hiesigen 
Programmen gruppiert. Gewisse Ubereinstimmungen zwischen Mikrophytenklassifika
tion und Markrozoobenthosgemeinschaften konnten festgestellt werden. Die Gruppen 
konnten recht gut mit okologischen Parametern in Zusammenhang gebracht werden. 

Die interdisziplinare Zusammenarbeit zwischen drei Abteilungen des Hauses auf dem 
Gebiet der mathematischen Systemokologie (mit M. BOLTER, Abt. Marine Mikrobio
logie, B. PROBST, Abt. Marine Planktologie) wurde auch in diesem Jahr fortgefiihrt. Im 
Rahmen der Forschungsaktivitaten des SFB 95 wurden die Programme an aktuellen 
Daten getestet und teilweise verbessert. Im Mai wurden wahrend eines vegetationskund
lichen Kongresses in Nijmegen. (Niederlande) Kontakte zu terrestrischen Vegetations
kundlern aufgenommen (M. MEYER). 

Arbeiten i.iber Struktur und Funktion des Mikrophytobenthos umfaBten 1979 die 
Weiterfi.ihrung der J adebusen-Ki\rtierung (DFG-Projekt in Zusammenarbeit mit der For
schungsstelle Norderney und dem SFB 149 der TU Hannover), die Auswertung von 
Sediment-Proben aus dem Harrington-Sound, Bermuda (im Rahmen der Untersuchun
gen des SFB 95 zum Kalkhaushalt eines subtropischen Gewassers), die Untersuchung der 
Auswirkungen von Oleintrag auf Watt-Diatomeen (Jadebusen-Experimente, gefordert 
vom Umweltbundesamt) sowie Olunfall-Sofortuntersuchungen auf der Elbe. 

Die Untersuchungen zur Verbreitung von Mikro- und Makrophytobenthos in einem 
litoralen marinen Lebensraum am Beispiel des Jadebusens wurden mit Nah- und Fern
erkundungsmethoden vorgenommen (direkte Entnahme von Bodenproben und Luft
bildauswertung). Bodenuntersuchungen im Jadebusen-Gebiet ergaben einen Arten
bestand von etwa 150 Diatomeen, etwa zehn Cyanobakterien und einer Euglenophy
ceen-Art. Alle Substrate des Jadebusens werden von Mikroalgen besiedelt: samtliche 
Sediment-Typen, Pflanzen, Hartteile von Tieren und ki.instliche Hartboden. 

Die Besiedlungsstruktur des Mikrophytobenthos zeigt deutliche sedimentabhangige 
Unterschiede: Auf Schlick- und Mischwatten konzentriert sich der Bestand auf die ein 
bis zwei Millimeter dicke Sedimentoberflache, in Sandwatten hingegen verteilt sich die 
Vegetation auf mehrere Zentimeter Sedimenttiefe (etwa im Bereich der oxydierten 
Schicht), wobei das Bestandsmaximum in drei bis vier Zentimeter Tiefe liegt. Auch be
zi.iglich der Lebensformen wurden sedimentabhangige Unterschiede festgestellt: Auf 
Schlick- und Mischwatten kommen i.iberwiegend mobile Formen vor, in Sandwatten 
vorwiegend sessile. Das Makrophytobenthos zeigt ebenfalls eine sedimentabhangige Ver
teilung. 

Die Luftaufnahmen des Jadebusens mit groBformatigen lnfrarot-Falschfarbenfilm 
haben sich als sehr ni.itzliches Hilfsmittel erwiesen. Eine erste Analyse der Luftbilder 
ergab eine Einteilung des J adebusens in 29 physiographische Einheiten. Strukturen und 
Farbmerkmale des Luftbildes konnten entsprechenden Gelandeformen (Bodenrelief, 
Sedimenteigenschaften, Muschel- und Pflanzenbestande, Mikroalgenbelage) zugeordnet 
werden. Als vom finanziellen und zeitlichen Aufwand her nicht tragbar hat sich eine 
elektronische Bearbeitung dieser umfangreichen Serie groBformatiger Bilder erwiesen 
(G. RAMM). 

Im subtropischen Flachwasser-Okosystem 'Harrington Sound' (Bermuda) wurden 
Mikrophytobenthos-Proben von vier Profilen bis 11,5 Meter Wassertiefe ausgewertet. 
Im Sommer wurden wahrend eines zweiwochigen Aufenthaltes weitere Proben ge
sammelt, die der Erfassung der epiphytischen Komponente und der Feinverteilung der 
epipsammischen Komponente des Mikrophytobenthos dienen sollen (G. RAMM, H.-J. 
BLACK). 
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Botani sche  U n tersuchungen zur  l'vieeresverschmutzung 

Die Untersuchungen ilber die Bedeutung organischer Komplexbildner filr die Toxi
zitat von Schwermetallen wurden abgeschlossen (W. SCHRAMM). 

Bei den Experimenten i.iber eine mogliche saisonale Abhangigkeit der Schwermetall
aufnahme <lurch Fucus vesiculosus !assen die vorliegenden Analysenergebnisse filr Cad
mium und Blei ein Aufnahmemaximum im ZeitraumJuli-September erkennen, wahrend 
sich filr Zink in dieser Zeit ein Aufnahmeminimum ergab. In Laborversuchen konnte ge
zeigt werden, dal3 Fucus Cadmium und Blei nur bis zu einem bestimmten Sattigungswert 
aufnimmt, nicht aber - wie vielfach berichtet - unbegrenzt (G. STEINHAGEN-SCHNEI
DER). 

Untersuchungen i.iber die Einwirkungen von Olverschmutzung auf Diatomeenpopu
lationen in der Jade wurden fortgesetzt. Aul3er reinen Wattflachen wurden der Strand
bereich und die Vorlandvegetation (Initial-, Optimal- und Degenerationsphase des 
Andelrasens) einbezogen. Im Feinsandbereich konnten Zellzahlbestimmungen (und 
Energy-Charge-Messungen: Dr. G. GRAF, Zoologisches Institut der Universitat Kiel) 
zeigen, dal3 wahrend der Verolungsphase und kurz danach die Populationen nicht zu
sammenbrechen. Es wurden Verschiebungen zugunsten kleiner Navicula-Arten festge
stellt. Im Spi.ilsaumbereich, der <lurch angeschwemmtes OJ kontaminiert wurde, konnte 
der Zusammenbruch einer Scolispleura-Population nachgewiesen werden (G. RAMM). 

Weitere Aktivitaten auf dem Gebiet der Olverschmutzungs-Untersuchungen wurden 
<lurch einen Olunfall (Tankmotorschiff ,,Paul Burmester") am 8. 10. 1979 auf der 
Unterelbe bei Stadesand ausgelost, bei dem etwa 110 t mittelschweres Heizol ausliefen 
und rund 14 km Elbufer verolten. Sofort eingeleitete Untersuchungen des :rviikrophyto
benthos zeigten, dal3 die im Strandbereich lebende Caloneis amphisbaena-Population ge
schadigt wurde. Im Sandbereich konnte trotz starker Kontamination eine intakte und 
i.ippig entwickelte Opephora-Population beobachtet werden (G. RAMM).

VII. Meereszoologie

In den vier Arbeitsgruppen der Abteilung wurden die mittelfristigen Forschungs
arbeiten des Vmjahres fortgesetzt und erganzt. 

In der physiologisch-biochemischen Arbeitsgruppe (D. ADELUNG) wurden 1viodell
untersuchungen zur Biologie hoherer Crustaceen an dem benthischen dekapoden Krebs 
Carcinus maenas und den pelagischen Euphausiaceen lvleganyctiphanes norvegica und Euphau
sia superba durchgefuhrt. Die hormonphysiologischen Untersuchungen an C. maenas (F. 
BucHHOLZ) ergaben, dal3 Injektionen der Hautungshormone a- und [3-Ecdyson nur in 
Einzelfallen die Hautungsauslosung fordern, jedoch dosisabhangig Regenerationspro
zesse beschleunigen. Injiziertes a-Ecdyson wird sehr schnell in die [3-Form umgewandelt, 
zum Tei! aber auch unverandert ausgeschieden. Die Inaktivierung sowohl exogenen als 
auch endogenen Hormons fi.ihrt zu drei bisher noch ubekannten Derivaten, die zu
mindest teilweise ausgeschieden werden. Es entsteht ein charakteristisches Verteilungs
muster der l'vietabolite, das auch bei Tieren ohne Hautungshormondrilse vorhanden ist. 
Diese kann daher am Inaktivierungsprozel3 nicht beteiligt sein. Sowohl das Auftreten der 
Metabolite als auch die Exkretion der Hormone und der Metabolite sind nicht ge
schlechtsspezifisch und hangen auch nicht vom Reifegrad der Tiere ab. 

Untersuchungen zur Hautung und zum Wachstum des Krills wurden auf mehreren 
Forschungsreisen mit F. S. ,,Poseidon" ins Skagerrak an lvl. norvegica und bei einem drei
monatigen Forschungsaufenthalt auf der polnischen Antarktis-Station Arctowski an 
E. superba in Labor- und Freilanduntersuchungen durchgefi.ihrt (F. BUCHHOLZ).
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In den Untersuchungen zur Identifizierung und Bedeutung des Sexualpheromons bei 
C. maenas konnte nachgewiesen werden, daf3 das Sexualpheromon nicht wie bisher ver
mutet mit dem Hautungshormon oder einem seiner bekannten Derivate identisch ist,
obwohl das Pheromon und das Hautungshormon wahrscheinlich gleichzeitig ausge
schieden werden (P. SEIFERT). Ferner wurden der Abgabemodus des Pheromons und die
Reaktionen des l'vlannchens analysiert.

Die ernahrungsphysiologischen Arbeiten mit dem Ziel, die Ernahrungsbediirfnisse 
der Crustaceen zu analysieren und ein optimales synthetisches Futter zu entwickeln, 
fiihrten zu verschiedenen Verbesserungen (A. PoNAT). Die technischen Vorbereitungen 
zur Analyse des Aminosaure- und Fettstoffwechsels konnten weitgehend abgeschlossen 
werden (G. GlJTSCHKER, C. BACHLER). Die elektronenmikroskopischen Untersuchungen 
der Hautungsdriise und ihrer Strukturveranderungen wahrend eines Hautungszyklus 
dauern an (C. BucHEOLZ). 

In der Arbeitsgruppe L .  BERESS wurden in den von der DFG geforderten Projekten 
zahlreiche marine Organi smen aufgearbeitet und auf biologisch aktive Substanzen hin 
untersucht. Dabei wurd en in Krill, Octopus und Pal)'tlzoa caribaeorum antibakteriell wirk
same Stoffe gefunden und angereichert, die nun noch rein dargestellt werden miissen. 
Die verschiedenen Spezies von Pal,ytlzoa enthalten auBerst toxische Substanzen, die so
genannten Palytoxine, deren chemische Natur und toxikologische Wirkungsweise noch 
weitgehend unbekannt sind. Deshalb wurde ein einfaches Verfahren entwickelt, um aus 
Paf::ytlzoa caribaeorum das Palytoxin zu isolieren. In Zusammenarbeit mit Kieler Toxiko� 
logen soil die Wirkungsweise dieses Toxins jetzt niiher untersucht werden. 

Von den Toxinen ATX I, II und III der Seeanemone Anemonia sulcata bereitet die 
Isolierung des ATX I wegcn seincr vergleichsweise hohen Instabilitat bislang die gri:iBten 
Schwierigkeiten. Durch 1\!Iodifizierung des alten Verfahrens gelang es, die Ausbeute an 
ATX I betriichtlich zu erhi:ihen. 

In der physiologisch-i:ikologischen Arbeitsgruppe (H. THEEDE) wurden Untersuchun
gen iibcr subletale Wirkungen von erhi:ihten Schwermetallgehalten im Meerwasser 
weitergefiihrt sowie l'VIechanismen der Aufnahme und Abgabe von :tvletallen bei marinen 
Wirbelloscn analysiert. Erhi:ihte Cd-Gehalte in der Nahrung, wie sie an starker verun
reinigten Standorten auftreten ki:innen, fiihrtcn bei dem Polychaeten Nereis succinea zu 
verringerter Wachstumsgeschwindigkeit und zu einem erhi:ihten Brutto-Energiebedarf 
fiir die Produktion (H.-G. NEUHOFF). Auswirkungen auf den Wassergehalt und auf die 
sonstige stoffliche Zusammensetzung mariner Wirbelloser erwiesen sich als gering (V. 
BAUKLOH). Die Aufnahme von Cd aus dem l'vleerwasser durch marine Bodentiere konn
te mit Hilfe der Langmuir'schen Absorptionsisotherme interpretiert werden (H. FrsCHER). 
Bei der Elimination dieses Metalls aus Wirbellosen ergaben sich wesentlich gerin
gere ,,biologische Halbwertszeiten" als bei Wirbeltieren (H. THEEDE, Ch. EHLERS, 
N. SCHOLZ). In Leberhomogenaten von Schollen wurdc Cd fast ausschlief3lich in einer
mittelmolekularen Fraktion metallothionein-iihnlicher Molekiile gefunden (vgl. Abb. 7).
Die Aufarbeitung von :tviitteldarmdriisen-Homogenatcn der :tviiesmuschel mit Hilfe ver
schiedener siiulcnchromatographischcr Vcrfahren zeigte eine Verteilung vo:1 Cd in Frak
tionen unterschiedlich groBer Proteinmolekiile. Dies deutet bei M)'tilus auf einen anderen
Speicher- und Entgiftungsmcchanismus fur Schwermetalle hin als bei Wirbeltieren (N.
SCHOLZ).

Zurn Problem des Gefrierschutzes bei Fischen ergaben sich ncue Gesichtspunkte bei 
einheimischen Formen, die im flachen Wasser in extrem kalten Wintern iiberleben ki:in
nen (R. ScHNEPPENHErM, R. REPO, H. THEEDE). 
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Im Teilprojekt B 6 des SFB 95 wurde die Rolle des Makrobenthos bei verschiedenen 
Umsatz- und Austauschprozessen im Bereich der :Meeresbodenoberflache analysiert. 
Dabei wurden Vergleiche zwischen Flachwasser-Gemeinschaften aus der Nord- und 
Ostsee angestellt ( H. THEEDE, H. AMus). Bei der Aufnahme geli:ister organischer Sub
stanzen aus dem :tvieerwasser ergaben sich grof3e Unterschiede zwischen Tieren im Sedi
ment und im freien Wasser (P. ALLENDORF). 

Die Arbeitsgruppe Ultrastrukturforschung (H. FLt.iGEL) setzte im Berichtsjahr die 1977 
aufgenommenen Untersuchungen zur Verbreitung der Bartwi.irmer (Pogonophora) auf 
zahlreichen Expeditionen im Skagerrak, Nordostatlantik und vor der amerikanischen 
Ostktiste fort. Bei diesen Tieren handelt es sich um Wirbellose unklarer phylogenetischer 
Position, die ausschlief3lich von im Nieerwasser geli:isten organischen Substanzen leben. 
Bei den Untersuchungen im i:istlichen Tei! des Skagerrak stellte sich heraus, daB ne
ben den bereits fri.iher nachgewiesenen Arten, Siboglinum ekmani und S. jjordicum, eine 
weitere neue Art vorkommt. Erste anatomisch-histologische Untersuchungen wurden 
durchgefi.ihrt. Alie bisher sezierten Tiere enthielten reife Eier zusammen mit reifen 
Spermatozoen. Damit wurde die erste zwittrige Art des Stammes Pogonophora beschrie
ben. Spermatophoren kommen bei dieser Art nicht vor. Die Bearbeitung der weiblichen 
Geschlechtsorgane sowie der Larvalentwicklung wurde fortgefi.ihrt (I. LANGHOF). Eine 
histochemische Untersuchung der bei diesen Tieren stark ausgepragten Chloragozellen 
(Exkretions- und Speichergewebe) wurde aufgenommen (R. HOFFMANN). 

VIII. Fi schere ib io log ie

Untersuchungen i m  Atlant ik  u n d  i n  d e r  N o r d- und Ostsce 

Die Aquator-Expedition der ,,Meteor" bot Gelegenheit for eine eingehende Unter
suchung der jahreszeitlichen Veranderungen im Auftreten der Fischbrut innerhalb des 
aquatorialen Stromsystems (G. HEMPEL, H. HoFFMANN, W. NELLEN). Auf den Fahrt
abschnitten BIOZ I und BIOZ II wurde auBerdem die Vertikalverteilung der Brut 
und der mesopelagischen Fische im Tagesgang auf mehreren Dauerstationen studiert. 
Dabei sammelten Taxonomen systematisch bis in grof3e Tiefen die wirbellose Plankton
fauna mit dem MOCNESS-Netz. Fi.ir die mesopelagischen Fische wurde das RMT 1 +s 

verwendet (J. KINZER). Gleichzeitig wurden dabei diverse Umweltparameter in den 
betreffenden Tiefen mit erfaBt. Die Fleckenhaftigkeit im Auftreten von Fischbrut und 
ihrem Futter nahe der Meeresoberflache wurde mit Hilfe eines neu entwickelten Multi
Neuston-Fanggerates untersucht (W. NELLEN). Dieses Netz erfaf3t gleichzeitig und 
individuell 15 horizontal und vertikal gegliederte Wassermassen auf einem Querschnitt 
von etwa 1 m X 0,9 m von der Oberflache bis 1 m Tiefe. Gleich nach Ri.ickkehr der 
,,Nieteor" begann die zeitraubende Analyse des reichen Probenmaterials. Gleichzeitig lief 
aber noch die Aufarbeitung der Sammlungen von Fischen der nordwestafrikanischen und 

· ---- �-- ---
--·-- -- -- - �- --

Abb. 7: (oben) Elutionsdiagrarnme und Verteilung von Cadmium im Eluat nach Gelfiltrations
chromatographic des Cytoso]s cler Schollen-Leber an Sephaclex G-50 (links) uncl 
cler Miesmuschel-Mittelclarrnclriisc an Sephaclex G-75 (rechts). Untersuchung nach 
12 bzw. 16tagiger Halterung cler Ticre in Meerwasser + 100 11g Gel l·l. 

(unten) Ccl-Konzentration in einigen entsalzenen Proteinfraktionen (die Fraktionsgrenzen 
sine! oben angegeben). 

In cler Schollen-Leber ist clas gespeicherte Cadmium im wesentlichen an cin Ccl-binclencles 
Protein (Molekulargewicht 10 200 Dalton) gebunclen, wiihrencl Cc! in cler Miesmuschel
:tviittelclarrnclriise im gesamten Jviolekulargewichtsbereich angetroffen wircl. 

53 



portugiesischen Auftriebsgebiete. Die Nahrungsuntersuchungen an den in Massen vor
kommenden. Leuchtsardinen (J. KINZER) sowie den hauf igen Apogoniden und Scorpaeni
den des Schelfs und Kontinentalabhanges NW-Afrikas und der Gadiden Nordportugals 
wurden weitgehend abgeschlossen (H. HOFFMANN); das gleiche gilt fur die Untersuchun
gen zur Nahrungsauswahl bei Clupeiden Westafrikas (H. NIELAND). 

Gemeinsam mit der Bundesforschungsanstalt fur Fischerei waren 1975/76 und 1977/78 
zwei biologische Antarktisexpeditionen durchgefi.ihrt warden. Der Antarktisgruppe des 
Instituts fur 1\1eereskunde fiel dabei die Analyse der Plankton- und Mikronektonfange zu 
sowie die Bearbeitung einiger ausgewahlter Fischarten. Erste Ergebnisse i.iber Krill, 
Krillbrut und Fische sind in einer Reihe von Veroffentlichungen niedergelegt warden 
(G. FREYTAG, G. HEMPEL, I. HEMPEL, R.JAMEs, T. PoMMERANZ, U. RowEDDER, F. 
WoRNER), sie bilden auch die Basis fur die Planung des GroBunternehmens FIBEX 
1980/81 im atlantischen Sektor der Antarktis. Die Arbeiten am antarktischen Krill 
wurden erganzt durch die Auswertungcn von Untersuchungen an A1egan)'ctiphanes 
11ori1egica aus dem Nordwestatlantik (N. KLAGES) und durch hydrodynamische Experi
mente und Respirationsmessungen an Euphausiiden und Crangon crangon (U. K1Ls). Die 
selektive Fangigkeit verschiedener Netze gegeni.iber Euphausiiden muB bekannt sein, 
wenn man quantitative Extrapolationen von Plankton-Fangergebnissen beim Krill
Survey des FIBEX-Programmes anstrebt. Daher wurden in einem internationalen Pro
gramm vor Tromso Vergleichsf ischereien durchgefi.ihrt, deren Fange in der Abteilung 
analysiert wurden (T. PoMMERANZ). 

Ein Bindeglied zwischen unseren fri.iheren Fischbrutuntersuchungen in der Antarktis/ 
Subantarktis und vor Argentinien zu den neuen Arbeiten am Aquator stellte eine brasilia
nisch-deutsche Gemeinschaftsarbeit ,,Fischbrut und Plankton der CONVERSUT
Expedition" dar (G. HUBOLD). 

Die Untersuchungen i.iber Heringsbrut auf der Georges-Bank konnten im Herbst nicht 
stattfinden; die Ergebnisse der fri.iheren Fahrten wurden intensiv bearbeitet (G. JoAKIMS
soN). 

Sehr stark waren im Berichtsjahr die Forschungsaktivitaten in der Nordsee und an 
Nordseematerial. Wir wollten die Untersuchungen i.iber Veranderungen in der Fischbe
volkerung durch je eine Winter- und Sommeraufnahme mit F. S. ,,Poseidon" abschlie
Ben. Wegen wiederholter 1\!Iaschinenschaden gelang das nur teilweise, die gesammelten 
Daten reichten aber fi.ir eine neuartige statistische Analyse, die eine signifikante raumliche 
Verschiebung mehrerer Fischbestande gegeni.iber den Verhaltnissen um 1960 nachwies 
(U. DAMM). AuBerdem konnten die Rauber-Beute-Verhaltnisse innerhalb der Fischbe
volkerung der Nordsee anhand von 1\!Iagenanalysen erfaBt werden (N. ZARKESCHWARr). 
Eine fischereibiologische Studentenexkursion mit F. K. ,,Alkor" in die Nordsee und zeit
lich daran anschlieBende Untersuchungen in der ostlichen Nordsee dienten u. a. der 
quantitativen Erfassung von Bodenfischen und Fischkrankheiten und systematischen, 
sehr engraumigen Untersuchungen i.iber die fri.ihe Lebensgeschichte der Makrele in der 
Nordsee. Es hat sich gezeigt, daB die Makrelenbrut kleinraumig sehr inhomogen verteilt 
ist und deutliche Nachtwanderungen zur Oberflache unternimmt (H. GRAVE). Diese 
Fahrt war zugleich ein crfolgreicher Test fi.ir den nun als Prototyp voll einsatzfahigen 
MeBhai (T. PoMMERANz, A. KOHN). 

Die Brut verschiedener Fischarten wird von alteren Fischen, bei der 1\!Iakrele auch 
von Larven der gleichen Art in groBen 1\!Iengen gefressen. Um diese Beziehungen ge
nauer zu ermitteln, wurden von mehreren Nordseereisen die Fischlarven und eine groBe 
Anzahl von Fischmagen von Sprott, Hering und Makrele gri.indlich untersucht (H. 
GRAVE, I. NAwA, T. PoMMERANz). 
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1978 hatte bereits eine Gruppe von Diplomanden (P. GETZEWITZ, R. LANGE, D. 
STEPHAN) das Nordstrander Wattenmeer im Auftrage des Landesamtes fiir Naturschutz 
und Landschaftspflege Schleswig-Holstein benthologisch und fischereibiologisch bearbei
tet. Diese Aufnahmen wurden nach dem strengen Eiswinter wiederholt. Dabei zeigte sich 
eine drastische Verarmung der Fauna, die sich aber im Laufe des Sommers teilweise er
holte. Anscheinend profitierte hiervon die Seezungenbrut. 

Die seit 1976 laufenden Bestandsaufnahmen des Makroplanktons in der Kieler Bucht 
wurden abgeschlossen. Die Ohrenqualle erwies sich wahrend des Sommers als dominieren
de Planktonart in der gesamten Ostsee. Scyphomedusen sind auch in weiten Teilen der 
Nordsee die bedeutendsten carnivoren Plankter. In der Kieler Bucht macht die Bio
masse von Aurelia aurita im Jahresmittel die Halfte des gesamten Planktonbestandes aus. 
Der Wegfraf3 <lurch Quallen tragt offenbar wesentlich zur Reduktion der Copepoden
bestande im Spatsommer bei. Die im lVIai und Juni gleichzeitig mit den Heringslarven 
auftretenden jungen Aurelien erwiesen sich als gefraf3ige Fischbrutrauber (Abb. 8). Der 
Einfluf3 dieses Wegfraf3es auf den Heringsbestand wird weiter untersucht (H. :tvioLLER). 

Abb. 8: Ohrenquallen sind gefrafligc Larvenrau1J:r. Die3c 1 2 111111 m:,send, lVIecluse weist in ihrem 
Gastralraum 10 Heringslarven auf. Foto: H. lvfoller 

Auf Einladung des schwedischen Fischereiinstituts nahmen drei Wissenschaftler der 
Abteilung an einen Echo-Survey des F. S. ,,Argos" in der Ostsee teil und machten sich 
mit den :rviethoden der Bestandsabschatzung durch Echo-Integration vertraut (G. 
joAKIMSSON, T. PoMMERANZ, u. RoWEDDER). 

Unter Einbeziehung fortgesetzter fischpathologischer Untersuchungen in der Nord
und Ostsee wurde eine zusammenfassende Arbeit i.iber die Verbreitung von Fisch
krankheiten im NO-Atlantik vorgelegt (H. MOLLER). 

Die :tvlitarbeit der Fischereibiologen bei den Ostseeuntersuchungen des SFB 95 war 
auf die Auswertung des umfangreichen Datenmaterials aus den Benthos- und Fischbe-
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standsanalysen und Sedimentwannen-Experimente gerichtet, nachdem der Eiswinter dem 
Benthosgarten-Projekt ein gewaltsames Ende gesetzt hatte (W. ARNTZ, D. BRUNSWIG, 
H. RUMOHR). Neues l'viaterial wurde gesammelt im Rahmen der Untersuchungen iiber
die Rolle der nicht kommerziellen Kleinfische im Okosystem der Kieler Bucht (Ch. SCI-rn
BERT). Ein neues Experiment mit Sediment-Containern wurde im l'viai auf internationaler
Basis gestartet, es soll vergleichbare Ergebnisse von 6 verschiedenen Biotopen West
europas liefern (H. RuMOHR). Benthosuntersuchungen in der Trave wurden abgeschlos
sen (H. MoLLER).

Als Paralleluntersuchung zu den Ostseearbeiten ist das Bermuda-Projekt des SFB zu 
betrachten. Im l'vlittelpunkt der Untersuchungen an Fischen stand die Frage nach den 
Nahrungsbeziehungen in der subtropischen Lagune Harrington Sound. Diese Arbeit 
ist abgeschlossen (J. ALHEIT, G. HEMPEL). 

Im Zusammenhang mit den vielfaltigen Untersuchungen in See - aber nicht nur mit 
diesen - sind die wachsenden Bemi.ihungen um automatische Datenerfassung und 
-verarbeitung sowie rechnergesteuerte l'vlef3- und Versuchsprogramme zu sehen. Wei
tere Arbeiten widmeten sich neuen l'vlethoden der mathematischen Beschreibung
und rechnerischen Behandlung von Wachstumsvorgangen sowie populationsdynami
schen Wechselwirkungen und raum-zeitlichen Verteilungsmustern (u. a. C. HERRMANN,
D. PAULY, T. PoMMERANZ). Hier besteht bei uns ein erheblicher Nachholbedarf.

Schads to f funtersuchungen an  Fi schen u n d  l'vluscheln  

Unter der Arbeitshypothese, daf3 Heringe an  verschmutzten Laichplatzen ,,01" in die 
Ovarien aufnehmen und dieses 01 die Embryonalentwicklung und den Schlupf selbst 
in sauberem Wasser nachteilig beeinflussen kann, wurde eine Parallelerbriitung von 
Eiern durchgefiihrt, deren Muttertiere teils in der Schlei (,,sauberes" Laichgebiet), teils 
in der Kieler Forde (,,verschmutztes" Laichgebiet) gefangen worden waren. Allerdings 
konnte zur Fangzeit selbst in der Kieler Forde kein ,,01" im Wasser (Nachweisgrenze 
von I ppb bei Extraktion von einem Liter), wohl aber cine komplexe rviischung von Koh
lenwasserstoffen im Sediment der Forde nachgewiesen werden. Der Kohlenwasserstoff
gehal t der Ovarien wurde mit den Erbri.itungsergebnissen verglichen. Weitere lang
fristige Kontaminations- und Fortpflanzungsversuche an Tilapia spec. sind noch nicht 
abgeschlossen (W. ScHOFFER). PCB und Schwermetalle wurden in l'vliesmuscheln der 
Kieler Bucht bestimmt (H. MoLLER). 

PCB-Analysen von Dorschen und ihren Nahrtieren aus der Kieler Bucht sowie von 
C/wmpsocephalus gunnari und Krill aus antarktischen Gewassern zeigten, daf3 die Gehalte 
persistenter lipophiler Schadstoffe in kiemenatmenden aquatischen Organismen von 
deren Hohe in der Nahrungskette unabhangig sind. Parallele Analysen verschiedener 
Gewebe derselben Dorsche auf ihre PCB-Gehalte uncl Lipiclzusammensetzungen er
gaben, dal3 sich zwischen dem umgebenden Wasser und der phospholipidfreien Fraktion 
der Korperlipide ein Zustand der physikalisch-chemischen Gleichgewichtsverteilung 
von PCB's einstellt. Zur methodischen Absicherung der PCB-Gehalts-Bestimmung 
wurde an einer Interkalibrierung im Rahmen des ICES teilgenommen (R. SCHNEIDER). 

Zusammenarbeit  m i t  Entwicklungs landern 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Entwicklungslandern hat die Fischereibiologi
sche Abteilung ihre Aktivitaten im Berichtsjahr weiter verstarkt. Sie fi.ihrte vier Lehr
gange in Kolumbien und Brasilien <lurch, Wissenschaftler der Abteilung i.ibernahmen 
Beratungsauftrage und wurden z. T. auf mehrere l'vlonate bis dreijahre beurlaubt. Geo-
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graphifche Schwerpunkte sind dabei Sudost-Asien (Philippinen und Bali) sowie Si.id
amerika (Peru und Brasilien). Teilweise sind die Beratungs- und Ausbildungsaufenthalte 
mit Forschungsvorhaben verbunden. Auf sie wurde im Jahresbericht 1978 naher ein
gegangen. l\1ehrere der jiingeren Wissenschaftler (C. WosNITZA-MENDO, N. RAU, H. 
WoRTHMANN, B. STAIGER, G. HuBOLD) kehren jetzt nach meh1jahrigem Aufenthalt in 
Entwicklungslandern nach Kiel zurilck und werten die Ergebnisse ihrer dortigen Unter
suchungen aus. Die Mehrzahl unserer neuen fischereibiologischen Absolventen fand in 
diesem Jahr Beschaftigung in der Entwicklungshilfe. Andererseits ist die Nachfrage nach 
Kieler Studien- und Arbeitsplatzen fiir ,,Post-graduates" uncl Wissenschaftler aus Ent
wicklungslandern weitaus groBer als unsere Kapazitat. 

Aquakultur  

Die Forschungsarbeiten ilber biologische und technologischc Verfahren zur Zucht von 
nutzbaren Wasserorganismen wurden intensiviert. 

Auf der Aquakulturstation in Kiel-Bulk wurden in Zusammenarbeit mit der Ab
teilung fiir Planktologie und der GKSS, Forschungszentrum Geesthacht, Langzeitver
suche zur Produktionskapazitat verschiedener Planktonformen in groBvolumigen Kul
turen durchgefiihrt. Es wurden Daten zur Populationsdynamik der Plankter unter dem 
EinfluB stetiger Ernte gesammelt. Das abgeerntete Zooplankton wurde fiir die Aufzucht 
einiger hundert Steinbutt- und Heringslarven verwendet. Untersuchungen zur Toleranz 
der sich entwickelnden Steinbutteier gegeniiber verschiedenen Salzgehalts-Temperatur
Kombinationen ergaben, daB es sich bei dem Bestand der westlichen Ostsee offensicht
lich um eine angepaBte Lokalform handelt. Versuche zur Friihadaptation von Regen
bogenforellen an mesohalines Brackwasser verliefen positiv. Die Anpassungsstrategie, die 
aus einer Kombination von richtiger Anfiitterung der Brut und der Erhohung des Salz
gehalts in definierten Stufen besteht, erwies sich dabei als wichtigster Faktor (D. KUHL
MANN, W. NELLEN, G. QuANTZ, U. WrTT). 

Eine hohe Salztoleranz von larvalen undjuvenilen Coregonen konnte im Rahmen einer 
Diplomarbeit nachgewiesen werden (T. JAGER). Aufbauend auf diesen Ergebnissen wur
den im Rahmen eines Pilotprojekts auf dem Kellersee in nachts erleuchteten Netzkafigen 
etwa 45000 Coregonenlarven bis zu Satzfischen vorgestreckt. Durch das Licht wurde das 
Futterplankton fiir die Fische in die Kafige hineingelockt. Im Herbst wurden mit dieser 
Fischmenge zwei Besatzversuche in der Schlei und im GroBen Eutiner See begonnen 
(T. JAGER, w. NELLEN). 

Die experimentellen Arbeiten zur Aufzucht, Stoffwechselphysiologie und Wachstums
potenz der Quappe (L. lota) wurden beendet (F. SHODJAI). 

Die Untersuchungen zur Produktion von Salmoniden in Brackwasser wurden fort
gesetzt (H. GRAVE). Fragen iiber die Belastung des Wassers durch eine Intensivhaltung 
wurden verfolgt. Dazu wurden 12 Parameter zur Wasserqualitat gemessen. Insbesondere 
beim Ammoniak wurden erhebliche tagesperiodische Schwankungen festgestellt. 

Fiitterungsversuche an Forellen mit einer Paste aus mit der Schale gemahlenen ein
sommerigen Rohmuscheln zeigten, daB dieses Futter sehr gut aufgenommen wird. 

In Zusammenarbeit mit der TU-Hannover gelang eine weitere Verbesserung von 
Rotationsbelilftern, die u. a. fiir den Einsatz in schwimmenden Netzkrafigen geeignet 
sind. Weiterhin wurde die Entwicklung von prozeBrechnergesteuerten Stoffwechselmes
sungen in Angriff genommen (U. KrLs). 
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Finanzie l le  Forderung 

Die Arbeiten der Abteilung werden ii.berwiegend <lurch Drittmittel finanziert: Der 
BMFT trii.gt die Antarktisgruppe und die Entwicklung neuer Fangsysteme (Mef3hai) 
und der dazugehorigen EDV. Die Aquakulturprojekte werden ebenfalls i.iberwiegend vom 
BlVIFT finanziert, aber auch vom Land Schleswig-Holstein gefordert. Fi.ir die Fischbrut
untersuchungen im Nordatlantik stellt seit Jahren der Bundesernii.hrungsminister Per
sonalmittel <lurch die DWK bereit. Die Aquatorexpedition, die Auswertung der Unter
suchungen in den Auftriebsgebieten und die Schadstoffuntersuchungen wurden von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft getragen. Die verschiedenen Auslandsprojekte 
fuf3en auf verschiedenen Geldgebern, vor allem DAAD, DFG und GTZ. 

IX. Marine  P l anktologie

Oz eani sche  U n t ersuchungen 

Die Arbeiten im Rahmen des DFG-Schwerpunktes ,,Auftriebsphanomene im l\1eer" 
standen ganz im Zeichen der halbjahrigen ,,Meteor"-Expedition (,,FGGE-Aquator 
'79") in den aquatorialen Atlantik (vergl. 4.2.1 Grof3ere Expeditionen). 

Zu dem Grundprogramm gehorte die Erfassung des Phytoplankton- und Zooplankton
bestandes in Abhangigkeit von den Umweltfaktoren Licht und Nahrsalzverteilung und 
der hydrographischen Struktur des Untersuchungsgebietes. Die Hauptfragestellung bil
dete die produktionsbiologische Bedeutung des ii.quatorialen Auftriebs. Der Plankton
bestand wurde <lurch die Messung des Chlorophyll a-Gehaltes und eine Artenanalyse 
erfaBt. Zusii.tzlich wurden im Hinblick auf das Nahrungsangebot von filtrierten Zoo
planktern der Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt der partikularen organischen Substanz 
gemessen. Die Produktionsleistung des Phytoplanktons wurde mit Hilfe der 14C-Methode 
im simulated in situ-Verfahren festgestellt. Die Vertikalverteilung des kleineren Zoo
planktons (100 11,m) wurde <lurch Stufennetzfange mit dcm Hydrobios-Multinetz un
tersucht. Im Vordergrund standen die Erfassung der Biomasse <lurch die Bestimmung 
des Trockengewichts und des Anteils an organischer Substanz, Die Artenanalyse soil 
anschlief3end ausgefii.hrt werden. 

Nach Ri.ickkehr wurde mit der Messung der Chlorophyllproben und mit der Utermohl
zahlung zur Erfassung der Arten- und Individuenzahl begonnen. Die sehr niedrigen 
Chlorophyllkonzentrationen konnten nach dem normalen Analysenverfahren im Spek
tralphotometer nicht genau genug gemessen werden. Es muBte daher ein fluorometri
sches l\!IeBverfahren angewendet werden. Die inzwischen vorliegenden Ergebnisse der 
Chlorophyllbestimmung und Primarproduktionsmessung, die nach der simulated in situ
l\!Iethode erfolgte, zeigen das ii.bereinstimmende Bild, daB im untersuchten Aquator
abschnitt (3 °N - 2°S auf dem Meridian 22°W) im allgemeinen ein sehr niedriger Phyto
planktonbestand mit relativ geringer Produktion vorherrscht. Erst gegen Ende der Unter
suchungsperiode im Juni macht sich eine Zunahme als Folge des einsetzenden sommerli
chen Auftriebs bemerkbar (E. BADERFEIND, R. BoJE, K. v. BROCKEL). l'vlit Hilfe einer 
GroBenfraktionierung der Primarproduzenten konnte festgestellt werden, da!3 auch in 
dieser Region des Weltmeeres kleine Algen unter 20 11-m Gro!3e den i.iberwiegenden Tei! 
der Primarproduktion stellen (K. v. BROCKEL). 

Bei den Zooplanktonfangen wurde mit der Bestimmung der Biomasse in den 5 ver
schiedenen Tiefenstufen des Standardprogramms begonnen (l\'1. ROLI<E). Die an domi
nanten Copepodenarten ausgefi.ihrten Verdauungsenzymmessungen ergaben ein unter
schiedliches Verhaltensmuster fi.ir die einzelnen Arten. Im Gegensatz zu den Arten in ge
maBigten Gewii.ssern und im norclwestafrikanischen Auftriebsgebiet scheint bei den tropi-
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pischen Arten des Amylase-Trypsin-Verhaltnis mehr zu der Seite des Trypsins verschoben 
zu sein (H .-J. HmcHE). Bei den an Bord der ,,:rvieteor" durchgefiihrten Fiitterungs
experimen ten mit Copoden wurde unter anderem der Frage nachgegangen, welchen Ein
fluG die Vorbehandlung der Tiere auf die Ergebnisse clcr Experimente hat. Es zeigte 
sich, daG eine Vorfotterung cler Copepoden mit clem selben Futter, das im Experiment 
angeboten wird, bei weitem die zuverlassigsten :tvieGergebnisse bringt (S. SCHNACK). 
Versuche, Copepoden in einem kontinuierlichen DurchfluGsystem mit natiirlichem Nah
rungsangebot iiber langere Zeit zu haltern, um Wachstumsraten zu messen, erbrachten 
wertvolle Erfahrungen for zuhinftige Experimente (J. LENZ). 

In der Berichtszeit wurcle auBerdem die Auswertung der vorangegangenen Auftriebs
expeditionen nach Nordwestafrika und Portugal weiter fortgesetzt. Interessante Ergeb
nisse erbrachte ein Vergleich der Primarproduktionsdaten mit Respirationswerten, die 
nach der ETS-:tvlethode gemessen wurden. Dieser Vergleich zeigt charakteristische Unter
schiede for die drei Auftriebsgebiete vor Portugal, vor der nordwestafrikanischen Ki.iste 
und vor Peru (R. BOJE, P. HENDRIKSON). Die Auswertung cler vor Peru ausgefiihrtcn 
Untersuchungen iiber die Aktivitat von Verdauungs- und Atmungsenzymen in Copepo
den wurde abgeschlossen (P. HENDRIKSON). Die Ergebnisse werden zusammen mit peru
anischen Wissenschaftlern veroffentlicht werclen. Ein Datenband iiber die Biomasse des 
kleineren Zooplanktons in verschiedenen GroGenklassen und die biochemische Zusam
mensetzung dazugehorender Sestonproben aus dem nordwestafrikanischen Auftriebs
gebiet wurde nahezu fertiggestellt. Ferner wurde mit den Vorarbeiten fiir eine GroGen
und Artenanalyse der gesammelten quantitativen Zooplanktonproben begonnen (J. 
LENZ). 

U n t e r s u c h u ngen i n  d e r  Os tsee u n d  a n d e r e n  k ii s t e n n a h e n  :tvieeresgebieten  

Die unter der Leitung von Prof. KREY iiber einen Zeitraum von 19  Jahren durchge
fiihrten produktionsbiologischen Beobachtungsserien in der Kieler Bucht wurden mit 
finanzieller Untersti.itzung cler Deutschen Wissenschaftlichen Kommission fiir lVIeeres
forschung einer eingehenden Auswertung unterzogen (B. BABENERD). Diese Daten zeigen 
sehr anschaulich die groGe Variabilitat cler einzelnen MeGfaktoren i.iber einen langeren 
Beobachtungszeitraum (Abb. 9), die in unserem Gebiet hochstwahrscheinlich zu einem 
betrachtlichen Anteil auf die instabilen hydrographischen Verhaltnisse infolge des stan
digen Wechsels von Ein- und Ausstrom zuriickzufiihren ist. Diese Daten demonstrieren 
die mit dem marinen lVIonitoring-Programm verbundene Problematik, die vornehmlich 
bei der weiteren Untcrsuchung von Eutrophierungsparametern nur durch ein intensives 
langfristiges MeGprogramm unter Einbeziehung der klimatisch bedingten Variabilitat 
zu losen sein wird. 

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten Projektes 
,:tvlodell Kieler Bucht' wurde der Statistikblock zur Strukturanalyse mariner Okosysteme 
erweitert und fertiggestellt (B. PROBST, B. ZEITZSCHEL). Dies geschah in Zusammenarbeit 
mit den Abteilungen Marine Botanik (:tvI. MEYER) und Marine Mikrobiologie (M. 
BOLTER). Zur Verifizierung des 14-Komponenten-Modelles wurde mit der Aufarbeitung 
von bereits im Institut vorhandenen Datensatzen begonnen. Es wur<le ferner ein 6-Kom
ponenten-Modell fiir die Kieler Bucht erarbeitet. Dieses konnte an der Universitat von 
Florida in Gainsville, USA, in einem Analog-Rechner simuliert werden. Danach wurde 
es dann hier in Kiel ausgewertet. 

In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung Marine rviikrobiologie (H.-G. HoPPE) 
wurde die Wechselwirkung von Bakterien auf Blaualgen am Beispiel der sommerlichen 
:tviassenansammlungen von Nodularia sjn1111ige11a an cler Wasseroberflache in der zentralen 
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Abb. 9: Monatliche Mel3wertc des Chlorophyll a in c!er euphotischen Schicht (Probentiefe 5 m) 
bei Boknis Eck in c!er westlichen Kieler Bucht wahrend des Untersuchungszeitraums 1960 bis 
1975 ( = c!ieses Zeichen bec!eutct 2 oc!er mehr Mel3werte fallen auf einen Punkt) nach B. 
BABENERD. 
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Ostsee und entlang der schwedischen Ostkiiste untersucht. Durch die Auswertung von 
Satellitenaufnahmen wurden auch Ri.ickschli.isse auf die Verteilung von Algenmassen
ansammlungen in der westlichen Ostsee gezogen (U. HoRSTMANN). 

Eine Untersuchung der Populationsdynamik der beiden Cladocerenarten Padon

leuckati und Evadne 11ordma1111i in der Kieler Forde ergab, daB wahrend der parthenogene
tischen Fortpflanzung im Fri.ihsommer mit bis zu 8 Embryonen pro :tvluttertier und den 
bereits in den Embryonen sichtbar angelegten Keimlingen der nachsten Generation Ver
doppelungsraten von 1 Tag und weniger erreicht werden. Sie liegen damit in der gleichen 
GroBenordnung wie bei einer schnell wachsenden Phytoplanktonpopulation (E. PoGGEN
SEE). 

Im Rahmen der geplanten Eindeichung der l\!Ieldorfer Bucht wurde eine produktions
biologische Bestandsaufnahme der Diatomeenbesiedlung des Watts durchgefohrt. Ahn
lich wie im Pelagial der gemaBigten Breiten scheint die Bestandshohe der Primar
produzenten hier ebenfalls ein Frtihjahrs- und ein Herbstmaximum aufzuweisen (R. 
LANGE). 

An einem tropischen Dinoflagellaten, der die interessante Erscheinung einer tages
rhythmischen und gezeitenabhangigen Vertikalwanderung aufweist, wurden okologische 
und morphologische Aspekte untersucht (U. HoRSTMANN). 

Arbeiten i m  R ah m e n  des  SFB 95 

Im dritten Jahr der vierten Antragsperiode des SFB 95 lag das Hauptgewicht auf der 
Aufarbeitung der in den letzten Jahren gewonnenen Datensatze aus den verschiedenen 
experimentellen Freilandstudien zu Fragen der Phytoplanktonproduktion, der Arten
sukzession sowie der Sedimentation und Remineralisation der gebildeten organischen 
Substanz (V. SMETACEK, B. ZEITZSCHEL). 

Das gemeinsam mit der Gruppe C 3 ,,l'vieeresoptik" aus dem Institut for Angewandte 
Physik der Universitat Kiel durchgefi.ihrte MeBprogramm zur Charakterisierung von 
produktionsbiologischen Parametern mit Hilfe von meeresoptischen l\!IeBverfahren wurde 
abgeschlossen (B. KNOPPERs). Bei der letzten gemeinsamen ,,Poseidon"-Reise im rviarz 
ging es um die Erfassung der Fruhjahrsbli.ite in der Westliehen Ostsee und im Skagerrak 
in Abhangigkeit von den hydrographischen Bedingungen (H. AsTHEIMER). Die bisherigen 
Ergebnisse zeigen cine generelle Ubereinstimmung der verschiedenen l\!IeBverfahren. 
Man wird aber im Einzelfall auch weiterhin nicht auf eine Kalibrierung der optischen 
l\!IeBverfahren mit den herkommlichen planktologischen Untersuchungsmethoden ver
zichten konnen. 

Im Februar bis April und im Oktober bis Dezember wurden zwei weitere Experimente 
zur Remineralisierung in geschlossenen Systemen (SEDEX) durchgefohrt. Dabei wur
den Austauschraten for Nahrsalze in Abhangigkeit von der Temperatur, der zugefohrten 
organischen Substanz und kleinraumigen Schwankungen des Redox-Potentials ermittelt 
(F. PoLLEHNE). Die Aufnahme der Porenwasserprofile im Hausgartengebiet wurde im 
Fruhjahr abgeschlossen und die vergleichende Bearbeitung der Daten in Bezug auf 
Bodenstromungen und Sedimentationsvorgange begonnen (F. PoLLEHNE). Mit Hilfe von 
Farbeverfahren und der Fluoreszenzmikroskopie wurde die Bedeutung kleiner hetero
tropher Flagellaten bei Remineralisationsexperimenten, die wahrend der Sommermo
nate in der Kieler Bucht ausgefi.ihrt wurden, untersucht. In den Dunkelbehaltern, in 
denen 70 1 Probenwasser aus 2 m Tiefe jeweils tiber einen Zeitraum von 1 bis 2 Wochen 
in situ inkubiert wurden, nahm jedesmal ein 1-5 1.1.m groBer, nicht naher bestimmter 
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Flagellat eine dominierende Rolle ein (K.-H. HESSE). Der Ernahrungsmodus solcher 
heterotropher Nanoplankter, die in ihrer Grof3enklasse bis zu 40% der Planktonbiomasse 
einnehmen konnen, ist noch weitgehend unbekannt. 

Die Untersuchungen zur Artensukzession des Phytoplanktons im Harrington Sound 
(Bermuda) wurden im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an Ort und Stelle fortge
fi.ihrt (C. 0DEBRECHT). In enger Zusammenarbeit mit der dortigen Forschungsgruppe, 
der sogenannten BIWI (Bermuda Inshore Water Investigation), wurden durch inten
sive JVIef3programme zur Erfassung der Nahrsalze, der Primarproduktion und Sedimen
tation weitere Grunddaten zum Verstandnis des Okosystemgefi.iges dieser subtropischen 

Lagune gewonnen. 

E x p e r i m e n t e l le Arbei ten  

Zurn Studium der Nahrstofflimitation wurden kontinuierliche Kulturen von Skeleto

nemea costa/11111 unter Ammoniaklimitation im Flief3gleichgewicht untersucht. Die Nief3-
ergebnisse wurden mit den Rechenergebnissen vier verschiedener Nfodelle verglichen 
und eine gute Obereinstimmung fi.ir die Beschreibung des Wachstumsverhaltens erzielt 
(H :tvIAsKE) . 

In Chemostaten, die auf dem Institutsdach aufgestellt waren, wurde die Artensuk
zession des Phytoplanktons am Beispiel von Wasserproben aus der Kieler Bucht unter 
nati.irlichen Lichtbedingungen studiert (G. KREDEL). 

Eine umfangreiche Studie i.iber die Aktivitat von Verdauungsenzymen in Copepoden 
konnte weitgehend abgeschlossen werden. Neben den Nahrungsverhaltnissen spielen 
auch die verschiedenen Phasen des Lebenszyklusses eine wichtige Rolle. Ein interessantes 

Ergebnis ist, daf3 i.iberwinternde Individuen der Gattung Calanus eine starke Reduktion 
der Verdauungsenzymaktivitat aufweisen. Diese Tatsache kann als Beweis dafi.ir gelten, 
daf3 die Tiere wahrend dieser Zeit keine Nahrung aufnehmen sondern von ihren Lipid
reserven leben (H.-J. HIRc1m). 

In einem neu entwickelten Versuchsgefaf3, einem ,,Plankton-Turbulator", das eine 
unkomplizierte und schonende Handhabung der Versuchstiere gestattet, wurden die 

Exkretionsraten von Brackwassercopepoden unter verschiedenartigen Versuchsbedin
gungen im Labor gemessen. Rund 70% der Stickstoff-Exkretion entfiel auf Ammoniak 
undje etwa 15% aufHarnstoff und Aminosauren. Bei dem exkretierten Phosphor hielten 
sich der anorganische Anteil und die organischen Verbindungen ungefahr die Waage 
(L. KROLL). 

Mit in situ-Experimenten zum Wachstum von Copepoden wurde begonnen (G. 
VOELKEL). In Angriff genommen wurde ferner das Problem, inwieweit ein elektronisches 

Bildanalysensystem wie das Quantimet fi.ir die Auswertung von Zooplanktonproben ein
gesetzt werden kann (A. DmTRrcn). 

Angewand t e  Plank  tonforsch  ung 

Zu Beginn des J ahres wurde mit den Nief3fahrten im Rahmen des Ostsee-l\1onitoring
Programmes begonnen. Bei diesem Programm, das 1974 durch die sogenannte Helsinki

Konvention zum Schutze der Ostsee von alien Ostseeanliegerstaaten beschlossen wurde 
und das zunachst i.iber einen Zeitraum von 10 J ahren durchgefi.ihrt werden sol!, betreu t 
das Institut fi.ir Meereskunde drei Stationen. Die erste liegt im Fehmarnbelt, 3 Seemeilen 
ostlich des F euerschiffes; die beiden anderen befinden sich in der westlichen Kieler 

Bucht si.idostlich von Langeland und bei Boknis Eck am Ausgang der Eckernforder Buch t. 
Die Abteilung Marine Planktologie i.iberwacht dart die Parameter Primarproduktion, 
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Eindringtiefe des Lichtes, Chlorophyll a und die Artenzusammensetzung des Phyto
planktons. Die Probennahme erfolgt in mehreren Tiefen und wird in monatlichem Ab
stand durchgefi.ihrt. Die Daten aller :tvionitoring-Stationen in der Ostsee werden in einer 
Datenbank bis zur spateren Auswertung gespeichert. Zur Abstimmung der im l\lioni
toring-Programm angewandten biologischen l'vief3methoden unter den Anliegerstaaten 
nahmen die Vertreter der planktologischen Abteilung mit F. K. ,,Alkor" vom 26. 8. bis 
I. 9. 1979 an einem Interkalibrierungstreffen in Stralsund teil (B. PROBST, S. Sc11NACK,
B. ZEITZSCHEL).

In dem vom Bundesministerium for Forschung und Technologie gefi.:irderten Aqua
kulturprojekt ,,l'vlarine Bioproduktion", das gemeinsam mit der Abteilung Fischerei
biologie (W. NELLEN) und dem GKSS-Forschungszentrum in Geesthacht (P. Kos1rn. 
U. WITT) durchgefi.ihrt wird, konzentrierte sich die Arbeit auf die l'vlassenproduktion
von einzelligen Algen (Na1111oclzloris spec.), die Weiterverwertung der Algen durch Rota
torien (Brachionus Jllicatilis) und Copepoden (Ewytemora ajfinis) und die Verwendung
dieser Zooplankter als Futter for die Aufzucht von Nutzfischen (Steinbutt). Ein wichti
ger Bestandteil der planktologischen Arbeit war die Untersuchung der Copepoden
produktion in den Freilandtanks und die experimentielle Erprobung einer Flief3kultur
for die Copepoden (J. LENZ, C. BORCHARDT, H. :tvIAs1rn).

X. lVI a r i ne M i k r o b i o l o g i e

Mikro  b i o l o g i s ch -i:ik o l o gische  U nter such  ungen  

Im Vordergrund der mikrobiologisch-i:ikologischen Arbeiten standen wiederum die 
Untersuchungen i.iber Wechselbeziehungen zwischen C-heterotrophen J\ifikroorganismen 
und dem Phytoplankton. Auf Grund des im Vorjahr gewonnenen Uberblickes konnten 
nun spezielle Fragen angegangen werden. Diese betrafen die Sukzession des Bewuchses 
von Cyanophyten durch Bakterien und den Zusammenhang zwischen bakterieller Ak
tivitat und dem physiologischen Zustand des Phytoplanktons. Von besonderem lnter
esse war dabei auch die Bakterienbesiedlung der Heterocysten, in denen die anaerobe 
N-Fixierung der Blaualgen lokalisiert ist. Zurn Studium dieses Problems envies es sich
als sehr vorteilhaft, eine Kombination verschiedener mikrobiologischer Verfahren einzu
setzen. Wahrend mit der erprobten Autoradiographie die heterotrophen und photo
syntetischen Eigenschaften der Bakterien und Blaualgenfilamente festgestellt wurden,
konnte das respiratorische Potential der Zellen mit einer modifizierten INT-Farbeme
thode bestimmt werden. Uber die Morphologie der Bakterien und den Modus des Be
wuchses der Algen gab die Rasterelektronenmikroskopie Aufschluf3 (H.-G. HoPPE unter
Beteiligung von U. PALMGREN).

An der Besiedlung der Cyanophyten durch heterotrophe Mikroorganismen sind im 
Anfangsstadium niedere Gewasserpilze und kokkenfi:irmige Bakterien (Abb. I 0) beteiligt, 
die zunachst als kleine J\1Iikrokolonien einzelne Zellen des Blaualgenverbandes befallen. 
Besonders starken bakteriellen Bewuchs weisen solche Algenfilamente auf, in denen ein 
Tei! der Zellsegmente keine photosynthetische und rcspiratorischc Aktivitat mchr zeigte. 
In spateren Stadien der Blaualgenmassenentwicklung dominierten Bakterien in ketten
fi.:irmiger Anordnung, die die Algenagglomerate vi:illig durchdringen und umspinnen 
(H.-G. HOPPE). 

Die Arbeiten i.iber den Einfluf3 von Salzgehaltsschwankungen auf die Mikroflora und 
ihre Aktivitat in Ki.istengewassern konnten intensiviert werden. Entsprechende Unter
suchungen erfolgten in der Elbe- und Schwentinemi.indung. Bei der Vermischung von 
Fluf3- und Seewasser kommt es zunachst zu einer Abnahme der bakteriellen Aktivitat 
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Abb. 10: lv1ikrokolonie kokkenfi:irmiger Bakterien als Erstbesiecllung aufeinem Blaualgenfilament von 
Nodularia sj)//migena. (Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme (U. PAU!GREN), Vergr. ea. 
3000 X. 

und der Artenzahl und spater zu einem Anstieg der lndividuenzahl weniger Arten mit 
entsprechender Aktivitatszunahme (G. RHEINHEIMER, V. WILDE). 

Weiter wurde mit der Untersuchung von Bodenproben aus der Kieler Forde und der 
unteren Schlei auf das Vorkommen Hoherer Pilze begonnen, die unter marinen Be
dingungen im Sediment leben und dort Vermehrungsstadien (Sporen) bilden konnen. 
Es ist zwar bekannt, daB zahlreiche vom Lande stammende Formen auch im Salzwasser 
zumindest als Sporen eine gewisse Zeit iiberdauern konnen, bisher aber sind nur sehr 
wenige Pilze gefunden warden, die ausschlieBlich in l\tleeressedimenten zu leben und sich 
fortzupflanzen vermogen. Unmittelbar nach der Probennahme waren keine Pilzhyphen 
nachzuweisen. Nach langerer lnkubation des Sediments wuchsen jedoch in einigen 
Fallen mikroskopisch sichtbare Pilze auf den Proben. Ahnliches war in Versuchen zu 
beobachten, bei denen sterilisierte und nicht-sterilisierte Sedimentproben mit Sporen
suspensionen halotoleranter Isolate beimpft warden waren. Isolierungen und Reinkulturen 
ergaben etwa 50 Stamme von halotoleranten Deuteromyceten (Fungi imperfecti). Wei
tere Versuche sollen zeigen, ob darunter auch obligat Halophile enthalten sind. Mit den 
Isolaten aus marinen Sedimentcn wcrdcn Keimungsversuche angestellt und submers 
auf bewahrte Proben beimpft, um die Entwicklung der Pilzc unter Wasser zu verfolgen. 
(J. SCHNEIDER). 

Die taxonomischen Arbeiten an Bakterien und Pilzcn aus Fliissen und Kiistengewas
sern konnten fortgefiihrt werden (:tvL BOLTER, G. RHEINHEIMER, J. SCHNEIDER). Eine 
spezielle Untersuchung war der Verteilung und Charakterisierung von fettspaltenden 
Bakterien gewiclmet (B. SCHRODER). 
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:tvi ikrobiolog i sche  Unter suchungen  zur  Gewasserver schmutzung 

Die umfangreichen Untersuchungen iiber die Veranclerungen cler l'vlikroflora uncl ihrer 
Aktivitat im Brackwasser wahrencl cler Passage clurch Frischwasserkiihlsysteme in Kraft
werken wurclen abgeschlossen. Es zeigte sich, clal3 cler Jahrcszyklus cler bakteriellen Ak
tivitat im Wasser des Vorfluters gegeniiber clem natiirlichen Temperaturgang eine Ver
zogerung erfahrt, cleren Ursache die Temperaturaclaptation cler J\iiikroorganismen sein 
cliirfte. Im erwahnten Wasser im Kiihlsystcm des Kraftwerkes war ein Anstieg cler Glu
coseaufnahme von clurchschnittlich 11 % zu beobachten, cler vorwiegencl auf die Auf
wuchsflora im Konclensator zuriickzufohren ist. Die Steigerung cler bakteriellen Aktivi
tat wire! in clem erhohten biochemischen Sauerstoffbeclarf cleutlich. Das im Kiihlwasser 
mitgefohrte Phytoplankton unterliegt nur einer relativ geringen thermischen Beein
flussung, aber es treten Schacligungen clurch die mechanische Belastung auf, cleren Aus
mal3 in erster Linie von cler Artenzusammensetzung abhangig ist (H.-A. SALTZMANN). 

Die Arbeiten iiber Veranclerungen cler bakteriologischen Verhaltnisse von Fliissen in 
Schleswig-Holstein in Abhangigkeit von ihrer Abwasserbelastung wurden fortgesetzt 
(G. RHEINHEIMER). 

Im Sommer erfolgten Untersuchungen iiber den baktcriologischen Zustancl des Ost
seewassers uncl cler Seclimente im Einflul3bereich des Klarwerkes der Stadt Kiel bei Biilk 
(G. GERHARD, S. LoY, G. RHEINHEIMER). In cliesem Zusammenhang wurclen auch Ver
mischungsversuche von Abwasser mit Ostseewasser clurchgefohrt. Es zeigte sich clabei 
eine cleutliche Abnahme aller Fakalbakterien innerhalb von 6 Stunden. Bei Tempera
turen iiber 15° C ist oft schon nach 60 bis 90 :Minuten ein Riickgang um etwa 50% zu 
beobachten. 

Arbei ten  i n  Auftr iebsgebieten 

An der ,,J\ileteor"-Expeclition ,,FGGE-Aquator '79" beteiligten sich R.  ZIMMERMANN 
an zwei uncl S. LoY an einem Fahrtabschnitt. Es wurclen Wasserproben zur Ermittlung 
von Bakterienaktivitat uncl bakterieller Biomasse entnommen. 

Nach Abschlul3 dcr Bearbeitung des Probenmaterials cler vorangegangenen Expecliti
onen ESACAN uncl ICANE im Friihjahr 1979 wurcle mit cler Auswertung des wahrencl 
cler ,,11eteor"-Expedition gewonnenen Probenmaterials begonnen. Weiter ist Proben
material der Auftriebsexpedition ,,Portugal '78" in Bearbeitung (R. ZIMMERMANN). 

Arbei ten im Rahmen des  SFB 95 

Die Auswertung von zwei interclisziplinaren Forschungsprogrammen, die im 1!farz 
bzw. November 1978 an Stranden der Kieler Forde uncl cler Kieler Bucht clurchgefohrt 
wurclen, konnte weitgehend abgeschlossen werden. Bei cliesen U ntersuchungen stand 
die Frage der jahreszeitlichen Beeinflussung der Wechselwirkung mikrobiologischer, 
chemischer und physikalisch-chemischer Parameter im Sediment uncl im Wasser ober
halb des Seclimentes im Vorclergrund. Generell zcigte cs sich, clal3 die Beziehungcn 
zwischen den genannten Parametern cleutlich clurch die J ahreszeit gepragt werden 
(L.-A. MEYER-REIL). 

Einleitencle Untersuchungen wurden in Zusammenarbeit mit Dr. A. FAUBEL (Zoolo
gisches Institut cler Universitat Hamburg) iiber die Wechselbeziehungcn zwischen 
J\iiikroorganismen und 1!feiofauna durchgefohrt. Experimente im Stranclgebiet der 
Kieler Forde uncl der Kieler Bucht zeigten, dal3 in Sedimenten mit einer starken Meio
fauna-Bcsiedlung die Anzahl cler J\ilikroorganismen gering war uncl umgekehrt. J\iiikro-
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organismen spielen als Nahrungsgrundlage offenbar eine bedeutende Rolle fi.ir die 1vleio
fauna. Verschiedene Organismen-Gruppen (Oligochaeten, Turbellarien, Nematoden) 
sind sehr unterschiedlich an der Aufnahme des <lurch Nlikroorganismen fixierten Koh
lenstoffs beteiligt, wie Versuche mit radioaktiv markierten organischen Staf

f

en in Sedi
menten zeigten (L.-A. MEYER-REIL). 

Im Rahmen eines Programmes der mikrobiologischen Arbeitsgruppe an der Dalhousie 
University in Halifax, Kanada, wurde die Rolle der :rvlikroorganismen im Kohlenstoff
kreislauf von sulfidreichen, marinen Sedimenten untersucht. Hierbei konnte gezeigt 
werden, dal3 ein betrachtlicher Anteil des Kohlenwasserstoffs in diesen Sedimenten aus 
der chemoautotrophen Fixierung von Kohlendioxid <lurch ?vlikroorganismen stammt 
(J. A. NOVITSKY, L.-A. lVlEYER-REIL). 

Die Auswertung des Jahrganges von Primarproduktion, Exsudation der Primarpro
dukte und bakterieller Inkorporation der Exsudate ergaben vielfaltige Beziehungen zu 
den Konzentrationen von Chlorophyll, partikularem Kohlcnstoff und Stickstoff sowie 
zu den Aktivitatsparametern der Bakterien. Aufgrund der Verwertung verschiedener 
l\!lonosaccharide wurden Produktionsraten von maximal 10 vg C J -1 gemesscn, die hier
11 % der Primarproduktion entsprechen wiirden. Der Anteil der bakteriellen Produktion 
kann wahrend des Friihjahrs und Sommers aber noch hi:iher sein (bis zu 30%). In der 
lichtarmen J ahreszeit reicht die bakterielle Produktion aufgrund der Verwertung leich t 
abbaubarer DOC-Komponenten (Glucose, Fruktose u. a.) an die Werte der Primar
produktion heran. 

Durch die Aufnahme von Exsudaten wurde eine maximale bakterielle Produktion 
von 63 11.g 1-1 nach 6 Stunden gefunden. Das entsprach 14,7% der Primarproduktion.
Ein Vergleich der bakteriellen Produktion bei Zusatz von Phytoplankton-Exsudaten 
mit der bei Zugabe von Glukose ergab, dal3 sie im letzteren Falle in den Wintermonaten 
erheblich hi:iher lag, wahrend zur Zeit der Phytoplanktonbliiten die bakterielle Produk
tion <lurch Aufnahme von Exsudaten an diese heranreicht oder sie sogar iibersteigt. 

Die Daten der Aktivitatsbeschreibung der Bakterien zeigen eine deutliche jahreszeit
liche Fluktuation. Eine Anpassung an eine exponentielle Funktion mit der Temperatur 
als unabhangiger Variabler in Form eines Arrhenius-Plots (y = aebl) ergibt Koeffizien
ten, die in anderen Seegebieten zu sehr ahnlichen Werten fohren (NL BoLTER, K. WoL
TER). 

6. Lehrveranstaltungen

6.1 Vor lesungen (in Klammern die Anzahl der Wochenstunden) 

I. Sommer-Semester 1979

Einfiihrung in die physikalische Ozeanographie II (2) 
Die Deckschicht des Ozeans (I) 
:Mel3methoden der physikalischen Ozeanographie (2) 
Turbulence in the Ocean (2) 
Physikalische Ozeanographie IV: Gezeiten (2) 
Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie II 

Analytische Li:isungsmethoden (2) 
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SJEDLER 
SIEDLER 
KRAUSE 
WOODS 
0LBERS 

KRAUSS 



Theorie der Meeresstromungen (2) 
Statistische Analysenmethoden (2) 
Allgemeine :Meteorologie und Klimatologie II (2) 
Wechselwirkung Ozean-Atmosphare (2) 
Atmospharische Energetik II (2) 
Numerische Wettervorhersage (2) 
Iviarine Schadstoffe (I) 
1V1arine Geomorphologie III 

Erforschung und Nutzung des l\!Ieeresbodens (I) 
Biologie der marinen Wirbellosen II (2) 
Biologie der Ostsee (I) 
Einfiihrungsvorlesung zum :Meereszoologischen Praktikum (I) 
Biologie tropischer Meere (2) 
Biologische Meereskunde: Das marine Phytobenthos (2) 
Nutzbare Wirbellose des Meeres (2) 
Fischkrankheiten (I) 
Fischzucht und Aquakulturverfahren (2) 
Ernahrungsokologie der Fische (I) 
Einfuhrung in die biologische l\!Ieereskunde II (2) 
Plankton der Ost- und Nordsee 

(mit Mikroprojektion von Lebendplankton) (2) 

II. Winter-Semester 1979/80

Einfiihrung in die physikalische Ozeanographie I (2) 
Physikalische Ozeanographie I 

Physikalische Eigenschaften des Meerwassers 
(fur Hauptfachler) (2) 

Physikalische Ozeanographie I 
Physikalische Eigenschaften des l'vieerwassers 
(fur Nebenfachler) (I) 

Turbulence in the Ocean II (2) 
Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie I 

Hydrodynamische Grundlagen (2) 
Synoptische ttleteorologie I (2) 
Theoretische Meteorologie I (2) 
Thermodynamik der Atmosphare (2) 
Einfiihrung in meereschemische Arbeitsmethoden ( 1) 
Allgemeine Meereschemie I ( 1) 
Biologie der marinen Wirbeltiere ( 1) 
Biologie der marinen Crustaceen ( 1) 
Einfiihrung in die Meereszoologie ( 1) 
Okologie der benthischen Meerespflanzen (2) 
Allgemeine Fischereibiologie (3) 
Anatomie, Biologie und Systematik der Fische (2) 
Betriebswirtschaftliche Grundlagen der Binnenfischerei 

und der Fischhaltung ( 1) 
Einfohrung in die Biologische Meereskunde I (3) 
Gewassermikrobiologie (2) 

67 

KRAUSS 
WILHELM 

DEFANT 
DEFANT 
DEFANT 

HESSLER 
GRASS HOFF 

ULRICH 
ADEL UNG 

THEEDE 
THEEDE 
FU.IGEL 

SCHWENKE 
HEMPEL 
HEMPEL 
NELLEN 
ARNTZ 

ZEITZSCHEL 

LENZ 

SmnLER 

SmnLER 

SmnLER 
Woons 

WILHELM 
DEFANT 
DEFANT 
DEFANT 

GRASS HOFF 
GRASSHOFF 

ADEL UNG 
ADEL UNG 

THEEDE 
SCHWENKE 

HEMPEL 
NELLEN 

DENKER 
LENZ mit SMETACEK 

OVERBECK, RHEINHEIMER 



6.2 Seminare ,  Ubungen,  P r a k t i k a  und  Exkurs ionen 

I .  Sommer-Semester 1979 

Seminar fiir Diplomanden der physikalischen Ozeanographie (2) KRAuss, 
SmnLER, WILHELM, Woons 

Ozeanographisches Seminar filr Fortgeschrittene (2) KRAuss, 
SmnLER, WILHELM, Woons 

Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2) DEFANT, KRAuss, 

Praktikum der physikalischen Ozeanographie II 
(Seepraktikum fi.ir Hauptfachler), Ausfahrt mit ,,Alkor" 
(ganztagig) 20.-22. 6. u. 27. 6., 4. 7. (2) 

SmDLER, WILHELM, Woons 

KUHN, MOLLER 
Proseminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographie II 

(Seepraktikum fiir Hauptfachler) (2) KUHN, lVIOLLER 
Praktikum der physikalischen Ozeanographie 

(filr Nebenfachler), Ausfahrt mit F. K. ,,Alkor" 
(ganztagig), 25.-27. 7., 19. 9.-21. 9. (2) 

Proseminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographie ( 1) 
KASE, WITTSTOCK 

KASE, 
WITTSTOCK 

Ubungen zur physikalischen Ozeanographie IV (2) 0LBERS 
Ubungen zur Einfilhrung in die Theoretische Ozeanographie II 

Analytische Losungsmethoden (2) WILHELM 
Ubungen zur numerischen W ettervorhersage ( 1) OsTHAus 
Seminar uber praktische Methoden der Synoptik 

und Wettervorhersage (1) DEFANT mit HESSLER, OsTHAUS 
Meteorologisches lnstrumentenpraktikum mit Proseminar 

14 Tage (halbtagig) 
Seminar filr Diplomanden und Doktoranden (2) 
Meereschemisches Praktikum I

filr physikalische Ozeanographen, 8 Tage 
11:eereschemisches Praktikum I I

HESSLER, OsTHAus 
DEF'ANT 

GRASSHOFF 

fi.ir Biologen und physik. Ozeanographen, 10 Tage 
( im Rahmen des GroJ3praktikums) GRASSHOFF mit DERENBACH, 

ERHARDT. KREMLING, OsTERROHT 
Proseminar zum Meereschemischen Praktikum II 
Meereschemisches Kolloquium ( 1) 

(2) GRASSHOFF 

Meereszoologisches Praktikum (Aufbaupraktikum) (4) 
Bestimmungsubungen an Meerestieren 

GRASSHOFF 
ADELUNG, THEEDE 

(mit Demonstrationen und Exkursionen; Aufbaupraktikum) (4) ADELUNG, 
Fu'.iGEL, THEEDE 

FLUG EL 
SCHWENKE 

Elektronenmikroskopische Arbeitsmethoden, 14 Tage 
Meeresalgenpraktikum ( 1) 
Phytobenthoskundliches Seminar 

Das Strukturproblem im marinen Phytobenthos (2) 
Seminar zu speziellen Problemen der Aquakultur (I) 
Doktorandenseminar fiir Planktologen (2) 
Planktologisch-Mikrobiologisches Seminar (2) 
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SCHWENKE 
LENZ, NELLEN 

LENZ, ZEITZSCHEL 
LEN Z, 

RHEINHEIMER, ZEITZSCHEL 



Biologisch-Meereskundliches Grol3praktikum II 
(Aufbaupraktikum) (halbtagig) ADELUNG, ARNTZ, GRASSHOFF, 

HEMPEL, LENZ, NELLEN, RIIEINHEIMER, 
SCHWENKE, THEEDE, ZEITZSCHEL gem. m. 
HOPPE, NIOLLER, POMMERANZ, SCHNACK, 

SCHRAMM, SMETACEK 
Praktikum der biologischen Nleereskunde 

(10 Tage auf See) 5.-15. 6. LENZ mit SMETACEK 
Meereskundliche Exkursionen mit F. K. ,,Alkor" 

(halb- und ganztagig) ADELUNG, ARNTZ, FLUGEL, HEMPEL, 
LENZ, NELLEN, SCHWENKE, THEEDE, ZmTzscHEL 

RHEIN HEIMER Meeresmikrobiologisches Seminar (4) 
Kursus iiber terrestrische und astronomische Ortsbestimmung auf See (2) OHL 

II. Winter-Semester 1979/80

Ubungen zur physikalischen Ozeanographic I
(for Hauptfachler) (2) 

Ubungen zur physikalischen Ozeanographie I

(for Nebenfachler) (1) 
Praktikum der physikalischen Ozeanographie I 

(for Hauptfachler) (2) 
Proseminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographie I 

(for Hauptfachler) ( 1) 
Praktikum der physikalischen Ozeanographie 

(for Nebenfachler, Tei! des biol.-meeresk. Gr. Praktikums) (2) 
Proseminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographie 

(for Nebenfachler) (1) 
Ubungen zur Einfohrung in die Theoretische Ozeanographie I

Hydrodynamische Grundlagen (2) 

KASE 

KASE 

KUHN, SCHAUER 

KUHN, SCHAUER 

MULLER, 0LBERS 

MULLER, 0LBERS 

HARDT KE 
Seminar for Diplomanden und Doktoranden der 

physikalischen Ozeanographie (2) 
Ozeanographisches Seminar for Fortgeschrittene (2) 
Ozeanographisch-Meteorologisches Seminar (2) 

Ubungen zur synoptischen Meteorologie I (2) 
Ubungen zur theoretischen Meteorologie I (2) 
Seminar iiber praktische Methoden der Synoptik und 

SmDLER, WILHELM, Woons 
SmDLER, WILHELM, Woons 

DEFANT, 
SmnLER, WILHELM, Woons 

HESSLER 
0STHAUS 

Wettervorhersage (1) DEFANT, HESSLER, OsTHAUS 
Ubungen zur Thermodynamik der Atmosphare ( 1) DEFANT 
Seminar for Diplomanden und Doktoranden der Meteorologie (2) DEFANT 

mit HESSLER, 0STHAUS 
Meereschemisches Praktikum I filr physikalische Ozeanographen, 

10 Tage 
Meereschemisches Praktikum I

GRASSHOFF 

GRASS HOFF (filr Biologen im Rahmen des Gr. Praktikums), 10 Tage 
Meereschemisches Kolloquium ( 1) GRASSHOFF mit DERENBACH, 

ERHARDT, KREMLING, OsTERRHT 
Kursus iiber terrestrische und astronomische Ortsbestimmung auf See (2) OHL 
Biochemische Arbeitsmethoden (Aufbaukurs) (4) AnELUNG, THEEDE 
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Meereszoologisches Seminar (2) ADELUNG, FLUGEL, THEEDE 
Biologie mariner Organismen (Schwerpunkt Wirbellose) 

mit Demonstrationen und Exkursionen (2) FLtiGEL 
Elektronenmikroskopische Praparationsmethoden, 14 Tage FLtiGEL 
Marines radiochemisches Praktikum, 14 Tage RABSCH 
l\!Ieeresbotanisches Seminar (2) SCHWENKE 
Seminar zur Biologischen l\!Ieereskunde und Fischereibiologie (2) HEMPEL, 

LENZ, NELLEN, ZEITZSCHEL 
ZEITZSCHEL, LENZ Doktoranden-Seminar fur Planktologen (2) 

Biologisch-meereskundliches GroBpraktikum I 
(Grundpraktikum) (halbtagig) ADELUNG, GRASSHOFF, HEMPEL, LENZ, 

NELLEN, RHEINHEIMER. SCHWENKE, THEEDE, 
ZEITZSCHEL gemeinsam mit HOPPE, HORSTMANN, 

KINZER, Lov, SCHNACK, SCHRAMM, s�mTACEK 
l\!Ieeresbiologische Exkursionen mit F. K. ,,Alkor" 

(halb- bis ganztagig) ADELUNG, FLtiGEL, HEMPEL, LENZ, NELLEN, 

Meeresmikrobiologisches Seminar (4) 

6.3 Kol loquiumsvortrage  

SCHWENKE, THEEDE, ZEITZSCHEL 
RHEINHE!MER 

KowAuK, Dr. Z. (Institute of Meteorology and Water Management, Gdynia, Polen) 
am 5. 1. 1979: 
,,Distribution of the current in the sea-numerical modelling approach" 

DEGENs, Prof. Dr. E. (Geologisch-Palaontologisches Institut, Hamburg) am 12. 1. 1979: 
,,Schichtung im offenen :tvleer: ihre okologische und geochemische Bedeutung" 

FoNDS, Dr. M. (Netherlands Institute for Sea Research, Texel, Holland) am 19. 1. 1979: 
,,Der EinfluB der Temperatur auf Stoffwechsel, Futteraufnahme und Wachstum 
von Plattfischen (Scholle, Flunder, Zunge)" 

GuLLAND, Dr. J. A. (FAO, Rom, Italien) am 26. 1. 1979: 
,,Communications in fisheries management - can biologists speak to administra
tors?" 

AzAM, Dr. F. (Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif., USA) am 31. 1. 1979: 
,,Implication of bacterioplankton population dynamics and heterotrophic activity 
in the marine food-web" 

RODRIGUES, Dr. D. A. (Naval Academy, Lissabon, Portugal) am 2. 2. 1979: 
,, The l\!Iediterranean current along the southern coast of Portugal" 

HosKINS, Dr. B. (U.K. Universities, Atmospheric Modelling Group, Reading, England) 
am 9. 2. 1979: 
,,Baroclinic waves and fronts" 

BROWN, Dr. C. M. (Department of Biological Sciences, University of Dundee, Schott
land) am 23. 2. 1979: 
,,The degradation of organic pollutants in near-shore marine environments" 

SHARP, Dr. G. D. (Fisheries Dept., FAO, Rom, ltalien) am 24. 4. 1979: 
,,Fishery-oceanography and the ecology of tuna-like fishes" 

WILLEBRAND, Dr. J. (lfM-Kiel) am 27. 4. 1979: 
,,Atmospharische Erzeugung groBraumiger Stromungsanomalien im Ozean" 
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RHEINHEIMER, Prof. Dr. G. (IfM-Kiel) am 4. 5. 1979: 
,,15 Jahre Abteilung Marine Mikrobiologie am Institut ftir Meereskunde" 

DAvrns, Dr. A. (Mar. Biol. Association U.K., The Laboratory, Plymouth, England) 
am II. 5. 1979: 
,,Pollution studies with marine plankton" 

NELLEN, Prof. Dr. W. (IfM-Kiel), LENZ, Dr. J. (IfM-Kiel) und KosKE, Dr. P. (GKSS, 
Geesthacht) am 18. 5. 1979: 
,,Produktionssteigerung in marinen Kulturen" 

KRAuss, Prof. Dr. W. (IfM-Kiel) am 25. 5. 1979: 
,,Die Aufli:isung der sommerlichen Sprungschicht in der Ostsee (BOSEX)" 

MICKELSON, Dr. M. J. (z. Zt. Dunstaffnage Mar. Research Laboratory, Oban, Schott
land) am I. 6. 1979: 
,,Phytoplankton Kinetics" 

KROEBEL, Prof. Dr. W. (Institut fiir Angewandte Physik, GAU, Kiel) am 8. 6. 1979: 
,,Ergebnisse van Messungen der partikularen Substanzen im Meer und ihren Zu
sammenhangen mit hydrographischen Daten" 

WIPPERMANN, Prof. G. (Technische Hochschule, Darmstadt) am 22. 6. 1979: 
,,Die Bedingungen fi.ir die Existenz einer A.hnlichkeit in der atmospharischen Grenz
schicht'' 

WALKER, Dr. N. (Rothamsted Experimental Station Harpenden, England) am 29. 6. 
1979: 
,,Der mikrobielle Abbau van Pestiziden" 

GAsSMANN, Dr. G. (Biologische Anstalt Helgoland) am 6. 7. 1979: 
,,Isolierung eines Sexualpheromons aus Laminaria digitata: Erste Ergebnisse" 

ARNTZ, Dr. W. (IfM-Kiel) am 20. 7. 1979: 
,,Enwicklung van marinen Benthosgemeinschaften unter AusschluB van Raubern" 

JOYCE, Dr. T. (Woods Hole Oceanographic Institution, USA/IfM Kiel) am 2. 11. 1979: 
,,Mixing and poleward fluxes across the Antarctic Polar Front" 

ALLAN, Dr. T. (European Space and Administration, Institute of Oceanagraphic Scien
ces, Wormley, England) am 9. 11. 1979: 
,,Satellite Oceanography" 

MAUCHLINE, Dr. J. (Dunstaffnage Marine Research Laboratory, Oban, Schottland) am 
15. 11. 1979:
,,Progress in euphasid ecology"

MERGNER, Prof. Dr. H. (Zoologisches lnstitut der Universitat, Bochum) am 16. 11. 1979: 
,,Das Korallenriff als Lebensraum, i:ikologische Aspekte der Riffbesiedlung" 

KILLWORTH, Dr. P. D. (Dept. of Applied Mathematics and Theoretical Physics, Uni
versity of Cambridge, England) am 22. 11. 1979: 
,,A model of confined thermal convection driven by non-uniform heating from 
below" 

ULRICH, Dr.J. (IfM-Kiel) am 23. 11. 1979: 
,,Die Neubearbeitung der international verbindlichen Tiefenkarte des Weltmeeres 
(General Bathymetric Chart of the Oceans) in kritischer Sicht" 

jANNASCH, Dr. H. (Woods Hole Oceanographic Institution, USA) am 29. 11. 1979: 
,,Experimentelle Tiefseemikrobiologie'' 
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SMITH, Prof. Dr. R. L. ( School of Oceanography, Corvallis, Oregon, USA) am 30. 11. 
1979: 
,,A comparison of the structure and variability of the circulation in 3 coastal up
welling regions: Oregon, NW-Africa, Peru" 

TILZER, Prof. Dr. M. (Limnologisches Institut der Universitat Freiburg, Konstanz) 
am 7. 12. 1979: 
,,Diurnale Rhythmen im Phytoplankton" 

de VASCONCELLOS, Dr. G. M. (Lissabon, Portugal) am 13. 12. 1979: 
,,Die Thunfischerei von l'vfadeira" 

Festkolloquium zum 80. Geburtstag von Prof. Kandler 

THURow, Prof. Dr. F. ( Bundesforschungsanstalt fi.ir Fischerei, Auf3enstelle Kiel) am 
14. 12. 1979:
,,Zur Dynamik der Ostsee-Fischbestande"

SCHNACK, Prof. Dr. D. ( Institut fi.ir Hydrobiologie und Fischereiwissenschaften, Ham
burg) am 21.12.1979: 
,,In situ-Experimente zur Sterblichkeit von Heringslarven" 

7. Institutsgemeinsame Einrichtungen

7.1 F o r schungs sch i ffe  

Das Forschungsschiff ,,Poseidon" wird von der Reedereigemeinschaft Forschungsschiff
fahrt GmbH in Bremen bereedert. Die Einsatzplanung erfolgt im lnstitut, und zwar im 
Verbund mit der Einsatzplanung fi.ir den Forschungskutter ,,Alkor" und die Forschungs
barkasse ,,Sagitta". Die Forschungskutter ,,Alkor" und ,,Littorina" sowie ,,Sagitta" werden 
vom Institut bereedert. Fi.ir die Einsatzplanung von F. K. ,,Littorina" ist der SFB 95 der 
Universitat Kiel zustandig. 

F. S. ,,Poseidon" (Kapitan H. ScHMICKLER) hat 1979 insgesamt 16 Forschungsreisen 
durchgefi.ihrt, bei denen 24833 Seemeilen zuri.ickgelegt wurden. Das Schiff war an 

199 Tagen wie folgt eingesetzt: 

Forschungs fahrt  Ins  t i  t ut/ A bte i lung F a h r t g e b i e t  

Nr. 36 ( 8. 1.-22. 2. 79) Fischereibiologie Nordsee 
Nr. 37 ( 5. 3.-10. 3. 79) l'vieereszoologie Skagerrak 
Nr. 38 (19. 3.-30. 3. 79) .Marine Planktologie Skagerrak, Ostsee 
Nr. 39 ( 5. 4.- 7. 4. 79) Fischereibiologie Mittlere Ostsee 
Nr. 40 (18. 4.-23. 4. 79) Geologisch-Palaontologisches Kieler Bucht 

Institut, Kiel 
Nr. 41 ( 2. 5.-14. 5. 79) Institut fur Geophysik, Kiel Skagerrak, Kattegat 

l'vieereszoologie 
Nr. 42 ( 18. 5.-30. 5. 79) l'vieereschemie Mittlere Ostsee 
Nr. 43 ( 25. 6.-12. 7. 79) Forschungsanstalt fur Ostsee 

Wasserschall und Geophysik, 
Kiel 
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Nr. 44 (17. 7.-19. 7. 79) Fischerei biologie 
Nr. 45 (15. 8.- 5. 9. 79) Ivieereschemie 
Nr. 46 (15. 9.- 6. 10. 79) Geologisch-Palaon tologisches 

Institut, Kiel 
Nr. 47 (15. 10.-19. 10. 79) Ivieereszoologie 
Nr. 48 (23. 10.-29. 10. 79) Institut fiir Geophysik, Kiel 
Nr. 49 ( 6. 11.-19. 11. 79) Geologisch-Palaon tologisches 

Institut, Kiel 
Nr. 50 (26. 11.-30. 11. 79) Ivieereszoologie 
Nr. 51 ( 4. 12.-16. 12. 79) Regionale Ozeanographie 

Folgende auslandische Hafen wurden angelaufen: 

Esbjerg und Ronne (Danemark), 

Lysekil (Schweden), 

Tallinn (UdSSR) sowie Cherbourg und Le Havre (Frankreich). 

Nordsee 
Mittlere Ostsee 
Nordliche Ostsee, 
Bottensee 
Kattegat 
Mittlere Ostsee 
Skagerrak, 
Deutsche Bucht 
Skagerrak 
Armelkanal 

F. K. ,,Alkor" (Kapitan H. SrcHAU) legte im Jahr 1979 auf 90 Fahrten 10454 See
meilen zuri.ick. 

Das Schiff war wahrend dieser Zeit an 155 Tagen mit 967 Eingeschifften in See. 
Gearbeitet wurde auf 396 Stationen von 4 m bis 700 m Wassertiefe. Die Untersuchungs
gebiete lagen in der Ostsee, Beltsee, im Kattegat und Skagerrak sowie in der Deutschen 
Bucht. Auf 74 eintagigen Fahrten wurden 3 917 sm, auf 16 mehrtagigen Fahrten in 81 Ta
gen 6537 sm zurikkgelegt. Bei den Fahrten wurden folgende auslandische Hafen ange
laufen: 

Asko (Schweden) sowie Ronne und Havneby (Danemark). 

An Bord arbeiteten Mitglieder der Abteilungen des Instituts fiir Meereskunde sowie 
von fiinf Fremdinstituten (Zoologisches, Geologisches, Geophysikalische, Botanisches 
und Geographisches lnstitut der Universitat Kiel). Diese Institute waren mit 13 Fahrten 
und 193 Mitarbeitern beteiligt, wobei an 16 Einsatztagen 55 Stationen bearbeitet und 
dabei 935 sm zuriickgelegt wurden. 

F. K. ,,Littorina" (Kapitan V. OHL) wurde auch imJahre 1979 fiir Forschungsfahrten 
des Sonderforschungsbereiches 95 der Universitat Kiel eingesetzt. Das Schiff legte auf 
106 Fahrten 8107 Seemeilen zuri.ick. Hierbei handelte es sich um 91 Eintagesfahrten 
(4779 sm) und 15 Mehrtagesfahrten (3 328 sm). An den Einsatzen nahmen 760 Ein
geschiffte teil, die auf 1 758 Stationen arbeiteten. Die Untersuchungsgebiete lagen in der 
westlichen Ostsee (zumeist Kieler Bucht) und in der Deutschen Bucht. An Bord arbeiteten 
die am SFB 95 beteiligten Angehorigen der Tauchergruppe, des Geologisch-Palaontologi
schen Instituts, des lnstituts fiir Ivieereskunde, des Zoologischen Instituts sowie des In
stituts fiir Angewandte Physik und des Instituts fiir Kernphysik der Universitat Kiel. Das 
Schiff befand sich einen Monat in der Werft, um die routinemaBigen Klassearbeiten 
durchzufiihren. 

F. B. ,,Sagitta" (Kapitan H. MANTHE) legte imJahre 1979 auf 188 Fahrten an 173 See
tagen 5466 Seemeilen zuri.ick, wobei 386 Personen an Bord arbeiteten. Die Arbeitsgebiete 
lagen in der Kieler Forde, Eckernforder Bucht, Kieler Bucht und Trave sowie in den Ge
wassern um Fehmarn, im Nord-Ostseekanal und in der Schlei. Es wurde auf 1 638 Sta
tionen gearbeitet. An Bord waren Mitglieder von Abteilungen des Instituts fiir Meeres
kunde und von 2 Kieler Universitatsinstituten (Zoologisches und Botanisches Institut) 
tatig. Letztere legten auf 11 Fahrten 522 Seemeilen zuri.ick und arbeiteten mit 24 Perso-
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nen auf 49 Stationen. Das Schiff fiihrte mehrfach zwei Fahrten pro Tag <lurch. GroBere 
Reparaturen fielen im J ahre 1979 nicht an. 

Das Schiff leistete in zwei Fallen Seenothilfe: am 2. 9. 1979 wurde bei starkem Schiffs
verkehr in der Friedrichsorter Enge ein Segler aus einem gekenterten Boot geborgen, 
am 25. 10. 1979 wurde bei Ostwind Starke 7 in der Eckernforder Bucht ein erschopft im 
Wasser treibender Windsurfer gerettet. 

Die Schiffe waren im J anuar 1979 <lurch die Eisverhaltnisse im Ostseebereich in ihren 
Einsatzmoglichkeiten stark behindert. 

7.2 Aquar ium 

Im Berichtsjahr konnten die umfangreichen Arbeiten zur Sanierung der Schaubecken, 
die <lurch die fortschreitende Korrosion der Eisenbewehrungen in ihrer Haltbarkeit ge
fahrdet sind, nach Bereitstellung ausreichender J'vlittel in vergroBertem Umfang, fast 
ohne Storung der Besucher, fortgesetzt werden. Ein AbschluB aller Arbeiten ist bis zum 
Sommer 1981 vorgesehen. Die Beschichtung aller sanierten Becken mit Glasfibermatten 
und anschlieBender Epoxidharzbeschichtung hat sich bewahrt. Im Bereich der Wasser
reinigungs-Anlage konnten bei den Bauarbeiten technische Verbesserungen mit einbe
zogen werden. 

Tierbes tand 

Trotz der BaumaBnahmen und der damit verbundenen nicht unerheblichen Ein
griffe in das biologische Gleichgewicht der Wassersysteme konnte der Bestand an Fischen 
und Wirbellosen im wesentlichen gehalten werden. Wertvolle Erganzungen waren u. a. 
Rotbarsche (Sebas/es viviparus Kr.) aus dem Skagerrak, Meeraale (Conger conger L.) von 
der portugiesischen Westkiiste, Lippfische (Labrus bergg)'lta Asc., Labrus ossifagus Risso) 
aus dem Gullmar-Fjord/Schweden und Franzosendorsche (Trisopterus luscus L.) aus der 
sildlichen Nordsee. Durch Tausch mit den Aquarien in Wilhelmshaven, auf Helgoland 
und in Esbjerg/Danemark wurde der Bestand an Wittlingen (Merlangius merlangus L.) 
und Knurrhahnen (Trigla lucema L.) wesentlich erganzt. 

Off e n  t l i chke i  t sar  be i  t 

Zurn ersten Mai seit Bestehen des Aquariums waren die Besucherzahlen rikklaufig, 
es wurden 96 OOO Besucher gezahlt. 

Das Aquarium beteiligte sich mit mehreren Schaubecken an der Ausstellung ,,Freizeit 
und Garten '79 mit Tropica und Nordboot" vom 16. 3.-19. 3. 1979 in der Kieler Ost
seehalle. 

Mit zunachst drei Dia-Serien, der Herausgabe weiterer Bildpostkarten mit Motiven 
aus dem Aquarium und dem Verkauf der Broschiire iiber das Institut filr .Meereskunde 
wurde dem Informationswunsch vieler Besucher entsprochen. J'viit der Vorbereitung der 
Herausgabe von Arbeitsbogen fiir Schulklassen wurde begonnen. 

7.3 I sotopenlabor  

Im vorliegenden Berichtsjahr lag der Schwerpunkt der im Isotopenlabor durchge
filhrten Arbeiten auf chemischem und biologischem Gebiet (Benthosuntersuchungen). 
Die durchgefi.ihrten Promotions- und Diplomarbeiten sowie andere Untersuchungen sind 
unter den betreffenden Abteilungen aufgefiihrt. An dem radiochemischen Praktikum 
vom 19.-30. 3. 1979 nahmen 10 Personen teil. 
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Die radiochemische Arbeitsgruppe fiihrte die Untersuchungen i.iber den Einfluf3 von 
Kadmium und Zink auf Planktonorganismen fort. Im Mittelpunkt standen Unter
suchungen an Coscinodiscus granii und natiirlichen Planktonpopulationen der Kieler 
Forde. Die Mef3technik for die Metallaufnahme und die Primarproduktionsraten mittels 
Isotopen-Verdi.innungsanalyse i.iber die Isotope Cd-109, Zn-65 und C-14 beruht auf der 
l'vlessung einer abfiltrierten Planktonmenge sowohl im Gammaprobenwechsler als auch 
im Fli.issigkeits-Szintillationsspektrometer und der anschlief3enden Berechnung der Ein
zelkomponenten. 

Aus den Ergebnissen der Kulturuntersuchungen geht hervor, daf3 die Aufnahme
raten von Kadmium und Zink meist von folgenden Faktoren abhangen: vom Alter und 
dem allgemeinen physiologischen Zustand der Zellen, den Metallkonzentrationen, der 
chemischen Form der l\1etalle, der Zusammensetzung des Kulturmediums und der 
Relation der verfiigbaren Menge des Metalls zur Zelldichte. 

Im niederen Kontaminationsbereich mit Kadmium bis 1-2 µg Cd J-1 halten die
Planktonzellen die Metallkonzentration in ihrem Innern weitgehend niedrig konstant. 
In einem Bereich dari.iber bis etwa 8 11.g Cd J--1 steigt die Aufnahmerate besonders in
Abhangigkeit vom physiologischen Zustand der Zelle stark an. Bei Konzentrationen 
dari.iber erfolgt wahrscheinlich ein Aufbrechen der Zellmembranen <lurch Blockierung 
der Schwefelbri.icken; denn die Metallkonzcntration in den Zellcn steigt stark. Daf3 bei 
noch hoheren Konzentrationen Plasmolyse eintritt bis hin zu einem Austreten von 
Plasmakiigelchen, verstarkt diese Vermutung. Tote Zellen enthalten 3,2 mal mehr Cd 
und 4,0 ma! mchr Zn als lebende Zellen unter vergleichbaren Bedingungen. Mikrosko
pische Untersuchungen belegten ebenfalls, daf3 Zellen kurz vor oder wahrend der Teilung 
hohere Cd-Konzentrationen vertragen. 

Primarproduktionsraten werden erst bei hoheren l\1etallkonzentrationen beeinfluf3t; 
allerdings ruft Kadmium schon in niedrigeren Konzentrationen Schadigungen hervor, 
die sich in einer abnormen Zinka nreicherung in den Zellen zeigcn. Die Untcrsuchungen 
sollen in dieser Richtung unter Einbeziehung von Kupfer fortgesetzt werdcn (U. RABSCH). 

7.4 B ib l io thek  

Die Institutsbibliothek umfaf3tc 1979 insgesamt 42 077 bibliographische Einheiten. 
Hicrbei handelt es sich um 18228 Sonderdrucke, 16018 Zeitschriftenbande und 7 831 
Monographien, Lehr- und Handbi.ichcr. Der Zugang betrug im Berichtsjahr 250 Son
derdrucke, 335 Zeitschriftenbande und 379 Monographien. 

8. Personal

8.1 Wissenschaft l iches  Per sonal  

8.1.1. And e r ungen im wis senschaft l ichen S tab  

1 .  Abgange 

ALHEIT, J., B.Sc., 31. 12. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

AsMus, H., Dipl.-Biol., 30. 9. 1979 
Fortsetzung des Studiums 
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BROCKMANN, Ch., Dipl.-Oz., 30. 11. 1979 
DHI, Hamburg 

CLAuss, E., Dipl.-Met., 31. 12. 1979 
Institut fi.ir Geophysik und Meteorologic, Universitat Koln 

DAMM, U., Dipl.-Biol., 31. 5. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

FISCHER, H., Dipl.-Biol., 30. 9. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

HENDRIKSON, P., Dr., I. 5. 1979 

MACVEAN, M., Dr., 31. 8. 1979 
University of Reading, England 

NIELAND, H., Dipl.-Biol., 31. 12. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

0LBERs, D., Dr., 30. 9. 1979 
Max-Planck-Institut fi.ir Meteorologie, Hamburg 

PAULY, D., 30. 4. 1979 
ICLARM, Manila, Philippinen 

PETERS, H., Dipl.-Oz., 30. 6. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

SAKKAL, F., Dr., 31. 12. 1979 
Aleppo, Syrien 

SALTZMANN, H.-A., Dipl.-Biol., 30. 6. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

ScHoLz, N., Dipl.-Biol., 31. 12. 1979 
Bundesanstalt fi.ir Milchforschung, Kiel 

SCHUBERT, Ch., Dipl.-Biol., 31. 5. 1979 
Fortsetzung des Studiums 

SzwERINSKI, H., Dipl.-Biol., 31. 7. 1979 
Institut fi.ir Siedlungswasserbau, Universitat Stuttgart 

2. Zugange

BAUERFEIND, E., Dipl.-Biol., I. 3. 1979 (Planktologie) DFG
BoucHERTALL, F., Dipl.-Chem., I. 8. 1979 (Meereschemie) DFG
DIECKMANN, G., Dipl.-Biol., I. 8. 1979 (Meeresbotanik)
FISCHER, J., Dipl.-Oz., I. 9. 1979 (Regionale Ozeanographie)
GuTSCHKER, G., Dipl.-Biol., I. 4. 1979 (Meereszoologie) DFG
KREDEL, G., Dipl.-Biol., 17. 9. 1979 (Bibliothek)
LoY, S., Dipl.-Biol., I. 8. 1979 (Marine Mikrobiologie)
ScHNEPPENHEIM, R., Dr., 15. 5. 1979 (Fischereibiologie) B:rVIFT
SY, A., Dipl.-Oz., I. 12. 1979 (Regionale Ozeanographie) DFG
WosNITZA-MENDo, C., Dipl.-Biol., I. 5. 1979 (Fischereibiologie) DFG

3. Beurlaubungen

ARNTZ, W., Dr. habil., 1. 9. 1979-31. 12. 1980
GTZ-Fischereientwicklungshilfeprojekt in Callao, Peru 

ARPE, K., Dr., I. I. 1976-31. 12. 1981 
European Centre for Medium Range Weather Forecasts, Bracknell, England 
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BoDUNGEN, B. v., Dr., 1. 2. 1978-29. 2. 1980 
Bermuda Biological Station for Research, Bermuda, USA 

BucHHOLz, F., Dipl.-Biol., I. 11. 1978-31. 3. 1979 
Arctowski Station, Antarctis 

GocKE, K., Dr., 1. 8. 1977-29. 2. 1980 
Universidad de Costa Rica 

:MuLLER, A., Dr.,!. 2. 1979-31. 12. 1980 
Universitat San Carlos, Cebu-City, Philippinen 

WORNER, F., Dr., !. 5. 1979-10. 7. 1980 
GTZ-Fischereientwicklungshilfeprojekt in Indonesien 

8.1.2 Wis senschaft l icher  Stab (Ende 1979) 

ADELUNG, D. 
ARPE, K. 
ARNTZ, w.

BAUERLE, E. 
BAUERFEIND, E. 
BERESS, L. 
BbHDE, U.-J. 
BOJE, R. 
BoucHERTALL, F. 
BROCKEL, K. v. 
BucHEOLZ, F. 
DEFANT, Fr. 
DERENBACH, ]. 

DIECKMANN, G. 
EHRHARDT, NI. 

FAHRBACH, E. 
FECHNER, H. 
FISCHER, j. 
FLUGEL, H. 
FREYTAG, G. 
Goc1rn, K. 
GRASSHOFF, K. 
GRAVE, H. 
GuTSCHKER, G. 
HANSEN, H. P. 
HARDTKE, G. 
HEMPEL, G. 
HERRMANN, C. 
HESSLER, G. 
HIRCHE, H.-J. 
HOFFMANN, H. 
HoFFMANN, H. 
HoPPE, H.-G. 
HORSTMANN, U. 
j OAKIMSSON, G. 
KASE, R. 
KmLMANN, J. 

Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. habil. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dipl.-Chem. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Prof. Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
M. Sc.
Dipl.-Oz.
Dipl.-Biol.
Dipl.-Biol.
Dipl.-Biol.
Dr.
Dr.
Wiss. Beob.
Dr.
Dipl.-Math.

:tvleereszoologie Abt.-Direktor 
Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Assistent 
Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
l'vleereszoologie Wiss. Assistent 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
1viarine Planktologie Wiss. Angestellter 
]Vleereschemie Wiss. Angestellter 
Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
Meereszoologie Wiss. Angestellter 
Maritime l'vleteorologie Abt.-Direktor 
Nleereschemie Wiss. Angestellter 
l'vleeresbotanik Wiss. Angestellter 
Meereschemie Wiss. Angestellter 
Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Maritime l'vieteorologie Wiss. Angestellter 
Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
l\1eereszoologie Doz. a.e.w.H. 
Fischereibiologie Wiss. Angestellte 
Marine Mikrobiologie Wiss. Assistent 
Meereschemie Abt.-Vorstand 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Meereszoologie Wiss. Angestellte 
Nleereschemie Wiss. Angestellter 
Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Abt.-Direktor 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Nfaritime Meteorologie Wiss. Assistent 
Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Marine l'vlikrobiologie Wiss. Angestellter 
:Marine PJanktoJogie Wiss. Angcstellter 
Fischercibiologie Wiss. Angcstelltcr 
Nieeresphysik Wiss. Assistcnt 
Thcorctischc Ozeanographie Wiss. Angestcllter 
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KrLs, U. 
KINZER, J. 
KNOLL, M. 
KoLKENBROCK, H. 
KRAUSS, W. 
KREDEL, G. 
KREMLING, K. 
KUHN, H. 
LEACH, H. 
LENZ,]. 
Lov, S. 
MEINCKE, J. 
MrNNETT, P. M. 
MULLER, A. 
MULLER, Th. 
NELLEN, w.

NEUHOFF, H.-G. 
OsTERROHT, Ch. 
OsTHAUs, A. 
PoMMERANz, L. 
PoNAT, A. 
PROBST, B. 
RHEINHEIMER, G. 
RoHWEDDER, U. 
SCHNACK, s.

SCHNEIDER, B. 
SCHNEIDER, J. 
SCHNEIDER, R. 
ScHNEPPENHErM, R. 
ScHOFER, W. 
SCHRAMM, W. 
SCHWENKE, H. 

SIEDLER, G. 
SMETACEK, v.

STRUVE, s.

Sv, A. 
THEEDE, H. 
UHLIG, K. 
ULRICH, J. 
WILHELM, H. 
WILLEBRAND, J. 
WORNER, E. 
Wooos,J. D. 
WosNITZA-MENDO, C. 
ZEITZSCHEL, B. 

ZENK, w.

ZIMMERMANN, R. 

Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Dr. Fischereibiologie Wiss. Oberrat 
Dipl.-Oz. Meeresphysik Wiss. Angestellte 
Dr. Meereszoologie Wiss. Angestellter 
Prof. Dr. Theoretische Ozeanographie Abt.-Direktor 
Di pl.-Biol. Bibliothek Wiss. Angestellte 
Dr. Meereschemie Wiss. Angestellter 
Dr. Meeresphysik Wiss. Angestellter 
Dr. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Priv.-Doz. Dr. Marine Planktologie Wiss. Oberassistent 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Met. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dr. 
Prof. Dr. 

Prof. Dr. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dr. 
Dr. 
Prof. Dr. 
Dipl.-Biol. 
Prof. Dr. 

Dr. 
Dr. 

Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellte 
Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Meeresphysik Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Doz. a.e.w.H. 
Meereszoologie Wiss. Angestellter 
Meereschemie Wiss. Rat 
Maritime Meteorologie Wiss. Assistentin 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Meereszoologie Wiss. Angestellte 
Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
Marine Mikrobiologie Abt.-Vorstand 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Marine Planktologie Wiss. Angestellte 
Meereschemie Wiss. Angestellter 
Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologe Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Meeresbotanik Wiss. Rat 
Meeresbotanik Komm. Abt.-

Leiter 
Meeresphysik Abt.-Vorstand 
Marine Planktologie Wiss. Assistent 
Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellte 
Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Meereszoologie Doz. a.e.w.H. 
Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
Gesamtinstitut Wiss. Direktor 
Theoretische Ozeanographie Doz. a.e.w.H. 
Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
Regionale Ozeanographie Abt.-Direktor 
Fischereibiologie Wiss. Angestellte 
Marine P1anktologie Geschaftsfi.ihrend. 

Meeresphysik 
Marine Mikrobiologie 
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Direktor und Abt.
Direktor 
Wiss. Angestellter 
Wiss. Angestellter 



8.1.3 Wissenschaftl iche  Ang es te l l t e  des DFG-So nderforschungsbereichs  95 

BALZER, W. 
BLACK, H.J. 
BonuNGEN, B. v. 
BOLTER, M. 

DAWSON, R. 
KNOPPERS, B. 
LIEBEZEIT, G. 
MEYER-REIL, L.-A. 
POLLEHNE, F. 

RuMOHR, H. 
SCHAUER, U. 

WITTSTOCK, R.

WOLTER, K. 

8.1.4 Doktorande n 

ALHEIT, J. 

ALLENDORF, P. 
ASMUS, H. 
AsMus, R. 

AsTHEIMER, H. 
BABENERD, B. 
BACHLER, C. 
BAUERLE, E.

BAUERFEIND, E. 

BECKER-BIRK, J. 
BoHDE, J.-u. 

BoucHERTALL, F. 

BRUNSWIG, D. 
BUCHHOLZ, C. 
BUCHHOLZ, F. 

COLINA, A. 
DAMM, u. 

DIECKMANN' G. 
FISCHER, H.

FisCI�ER, J. 

FREYTAG, G. 
GRAVE, H. 

GRUTZMACHER, M. 
GuTERSTAM, B.

GUTSCHKER, G. 
HAEDTKE, G. 
HESSLER, G. 

HIRCHE, H.-J. 

HOFFMANN, H. 
KmLMANN, J. 

KILs, U. 

Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dr. 
Dipl.-Biol. 
Dipl.-Chem. 
Dr. 
Di pl.-Biol. 
Dipl.-Biol. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Biol. 

Meereschemie 
Meeresbotanik 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
Meereschemie 
Marine Planktologie 
Meereschemie 
Marine Mikrobiologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Meeresphysik 
Marine Mikrobiologie 

Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Meereszoologie 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Meereszoologie 
Theoretische Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibiologie 
lvfeereschemie 
Fischereibiologie 
Meereszoologie 
Meereszoologie 
Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Meereszoologie 

Regionale Ozeanographie 

Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Meeresbotanik 
Meereszoologie 
Theoretische Ozeanographie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Theoretische Ozeanogra phie 
Fischereibiologie 
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KLEIN, :rvr. 
KNOPPERS, B. 
KocK, K. H.

KoH, Ch.-H.

KUHLMANN, D. 
KYRTATOS, N. 
LIEBEZEIT, c.

Loy, S.

NIACIAS, E.

:MASKE, H.

J\1ENGELKAMP, H.-T.

NlEYER, J\1I. 

MULLER, Th. 
NAUEN, c.

NIELAND, H.

0DEBRECHT, C.

OsTHAus, A.

PALMGREN, U.

PALSSON, 0. 
PAULY, D.

PETERS, H.

PoLLEHNE, F.

QUANTZ, G.

RAMM, G.

RAU, N.

RECK, G.

RoWEDDER, U.

RUMOI-IR, H.

SADJADI, s.

SALTZMANN, H.-A.

SCHAUER, u.

SCHNEIDER, B. 
SCHNEIDER, R. 
SCI-!NEPPENHEIM, R. 

ScHOFER, W. 

SCHOLZ, N. 
SCHUBERT, Ch.

SEIFERT, P. 

SHODJAI, F. 
STEINARSSON, B.

STEINHAGEN-SCHNEIDER, G.

STRUVE, s.

SY, A.

WEDEKIND, H. 

WrTTsrocK, R.-R. 
WOLTER, K. 

WORTH:MANN, H. 
WosNTIZA-NlENDO, C.

ZARKESCHWARI, N. 

Fischercibiologic 
Marine Planktologic 
Fischercibiologic 
Mccrcsbotanik 
Fischcrcibiologic 
Fischercibiologic 
Nieereschemie 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibio]ogic 
Marine Planktologie 
Maritime Metcorologie 
Nieeresbotanik 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Fischcreibiologie 
Marine Planktologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibiologie 
Fischercibiologie 
Mceresphysik 
Marine PJanktologic 
Fischereibiologic 
J\1Iceresbotanik 
Fischercibiologic 
Fischercibio]ogie 
Fischercibiologie 
Fischcreibiologie 
J\1Ieereschemie 
Marine Mikrobiologie 
Mecresphysik 
J\1Icereschemie 
Fischereibiologie 
J\!Ieercszoologic 
Fisehereibiologie 
J\lleereszoologie 
Fischercibiologie 
Nleereszoologie 
Fischcrcibiologie 
Fischereibiologie 
J\iieeresbotanik 
Theoretische Ozeanographie 
Regionale Ozeanographic 
J\ileeresbotanik 
Meeresphysik 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Fischerei biologic 
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8.1.5 Diplo manden 

BARKMANN, W. 
BAUKLOH, v.

Bi:iNJNG, c.

BoHLE, IVI. 
BORCHARDT, C. 
BRAUN, K. 
BUDEUS, G. 
DAUB, P. 
DIETRICH, A. 
EBBRECHT, H.-G. 
EHLERS, c.

EHRHARDT, 0. 
EWERTSEN, H.-P. 

FJEKAS, v.

FRANK, u.

GEBEL, H. 
GERHARDT, G. 
GETZEWJTZ, P. 

HERMES, R. 
HERRMANNSEN, U. 
HESSE, K.-H. 
HIRSCHBERG, IVI. 
HOFMANN, K. 
HoPP, S. 
lSEMER, H.-J. 

]AGER, T. 
JANSSEN, H.-A. 
JOSEPH, F. 
KASSLER, B. 
KELLE-EMDEN, A. 
KLAGES, N. 
KoEPPEN, D. 
KREDEL, G. 
KROLL, L. 
KRONFELD, U. 
LANGE, R. 

LANGHOF, J. 
LIPPERT, A. 
1'1ANGELSEN, K. 
MYDLA, B. 

NAWA,I. 
NEUBERT, H.J. 
ONKEN, R. 

OPITZ, s.

PERKDHN, J. 

PETERSEN, R. 
PETOW, IVI. 
PoGGENSEE, E. 
REDELL, R. 

l\ifaritime Meteorologie 
1iieereszoologie 
Theoretische Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Maritime Meteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
l\1aritime IVleteorologie 
l\!Jeereszoologie 
Maritime Meteorologie 
Maritime Meteorologie 
Regionale Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibio]ogie 
Fischereibiologie 
Maritime IVleteoroJogie 
Marine Planktologie 
Theoretische Ozeanographie 
Regionale Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographie 
Maritime Meteorologie 
Fischereibiologie 
l\faritime 1ileteorologie 
Maritime Meteorologie 
Regionale Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Maritime IVleteorologie 
Maritime Planktologie 
Marine Planktologie 
Regionale Ozeanographie 
Marine Planktologie 
IVIeereszoologie 
Theoretische Ozeanographie 
l\faritime IVIeteorologie 
Maritime Meteorologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Regionale Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
Ivieeresphysik 
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RIEGER, K.-W. 
ROSLER, N. 
RoLKE, M. 
ROUQ,UETTE, J. 

SARDEMANN, G. 
SCHMIDT, G. 
SCHRODER, B. 
SCHUCK, A. 
SCHULTZ, M. 
STAHLMANN' J. 

STEPHAN, D. 
STRAMMA, L. 
STRUNK, H. 
SVOBODA, C.-A. 
VOELKEL, G. 
VoGL, C. 
WEBER, M. 
WEBSKY, Th. 
WILDE, v.

WDBBER, Ch. 
ZIEGLER, B. 

Maritime Meteorologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
Nleereszoologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
Marine Ivlikrobiologie 
Theoretische Ozeanographie 
1\faritime 1\!Jeteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Maritime Meteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
Marine Planktologie 
Maritime Meteorologie 
Marine Planktologie 
Meeresphysik 
Marine Mikrobiologie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 

8.1.6 Staatsexamenskandi daten  

PowILLEIT, E. Nleereszoologie 

8.2 Nicht-w i ssenschaf t l iches  P e r s o nal  

BEBEN!SS, G. Biiroangestellte Verwaltung 
BEHREND, H.-W. Techn. Angestellter Meeresphysik 
BELDZIK, K. Techn. Assistentin Fischereibiologie 
BEUMELBURG, H. Auswertekraft 1\!Jeeresbotanik 
BILLER, H. Techn. Angestellter Marine Planktologie 
BocK, R. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie 
BORDE, F. Techn. Angestellter 1\iieereschemie 
BROCKER, R. -Obersetzerin Maritime Meteorologie 
BROMEL, G. Schreibkraft Verwaltung 
BRUCKNER, Ch. Programmiererin Meeresphysik 
BDLL, H. Pfortner Verwaltung 
BURMEISTER, A. Chemotechnikerin Fischereibiologie 
CARLSEN, D. Techn. Angestellter Meeresphysik 
CARSTENSEN' I. Programmiererin Marine Planktologie 
DENKER, H. Kartograph Reg. Ozeanographie 
DIECKMANN, C. Techn. Assistentin Marine Planktologie 
DIEKERT, H. Koch F. K. ,,Littorina" 
DORN, G. Techn. Angestellter Theor. Ozeanographie 
DosE, H. Maschinist F. K. ,, Alkor" 
DREWS, H. Kraftfahrer und Verwaltung 

Hausmeister 

82 

Land 
Land 
Land 
Land 
DFG 
DFG 
SFB 95 
Land 
Land 
Land 
Land 
Land(BMFT) 
Land 
DFG 
Land 
DFG 
SFB 95 
Land 
Land 
Land 



DREWS, lVl. Reinigungshilfe Verwaltung Land 
DREWS, s. Schreibkraft Meeresphysik Land 
DUBITSCHER, E. Techn. Assistentin l\iieereszoologie Land 
DzoMLA, W. Techn. Angestellter Marine Mikrobiologie SFB 95 
EISELE, A. Kartograph Reg. Ozeanographie Land 
ENZINGMULLER, H. F einmechanikermeister Leiter der Zentral- Land 

werkstatt 
FILLA, N. Techn. Angestellter Ivieeresbotanik SFB 95 
FLITTIGER, l. Techn. Assistentin Marine Mikrobiologie DFG 
FRITSCHE, P. Chemotechniker Marine Planktologie Land 
GLAPA, E. Tierpfleger Aquarium Land 

GoNscHroR, H. Techn. Assistentin Meereszoologie Land 
GUNDELACH, K.-H. Buroangestellter Verwaltung Land 
GUTA, I. Kassiererin Aquarium Land 
GUTTAU, K. Tierpfleger Aquarium Land 
HAHN, D. rviatrose F. K. ,,Littorina" SFB 95 
HANSEN, u. Auszubildender Zentralwerkstatt Land 
HARMS,]. Ltd. Maschinist F. K. ,,Alkor" Land 
BEEDE, H. Fischwirt Fischereibiologie Land(BMFT) 
HELLvVIG, R. Techn. Zeichner Verwaltung Land 
HERMANN, R. Schreibkraft rvieereschemie Land 
HILLENKOTTER, K. Fremdspr .-Sekretarin Reg. Ozeanographie Land 
H6GER, H. Techn. Angestellter M eeresph ysik SFB 95 

HOLTORFF, H.-J. Techn. Zeichner Theor. Ozeanographie Land 
HUENNINGHAUS, U. Te:chn. Angestellter Meeresphysik Land 
JAMES, R. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land(BMFT) 
JAROSCH, D. Techn. Angestellter Fischereibiologie Land (DWK) 
JOHANNSEN, H. Chemotechniker JVIeereschemie Land 
JUNGLING, H. Techn. Assistent rvieereszoologie Land 
JuNCrnANS, u. Techn. Assistentin Marine Planktologie Land 
KAISER, M. Repro-Angestellte Verwaltung Land 
KAMINSKI, E. Techn. Assistentin Meeresbotanik Land 
KARL, M. Techn. Assistentin Marine Planktologie SFB 95 
KIEL, W. Techn. Angestellter Zentralwerkstatt Land 

KINZER, G. Tischler Zentralwerkstatt Land 
KLAESCHEN, F. Techn. Angestellter Zentralwerkstatt Land 
KNOKE, D. Techn. Assistentin rvieereszoologie DFG 
KOBOLD, G. Techn. Zeichnerin Iviaritime Meteorologie Land 
KOPPE, R. Techn. Assistentin Marine Mikrobiologie DFG 
KRABBENHOFT, I. Reinigungskraft Verwaltung Land 
KREIBICH, R. Chemotechnikerin Marine Mikrobiologie Land 
KRETZLER, E. Techn. Angestellter Reg. Ozcanographic Land (DWK) 
KRISCHKER, P. Chemotechnikerin Isotopenlabor DFG 
KROPPEN, w. Koch und Steward F. K. ,,Alkor" Land 

KOHN, A. Ingenicur grad. Fischereibiologie Land(BMFT) 
Kmv!MERFELD, H. Techn. Assistentin rvieereszoologie DFG 
KuscHE, N. Techn. Assistentin Marine Mikrobiologie Land 
LANGER, H.-J. Chemotechniker Meereszoologie DFG 
LANGHOF, H.-J. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie Land 
LENTZ, u. Techn. Angestellter Meeresphysik Land 
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LEONHARDT, A.-l'vl. Schreibkraft l'viarine Planktologie Land 
LEWANDOWSKI, H. J\1atrose F. K. ,,Alkor" Land 
LOHMANN, B. Chemielaborantin l'vieereschemie SFB 95 
LUBNER, U. Biiroangestellte Verwaltung Land 
l'vIAKOBEN, K. Techn. Assistentin l'vieereszoologie DFG 
MANTHE, H. Kapitan F. B. ,,Sagitta" Land 
l'vIARQUARDT, P. Techn. Angestellter Betriebstechnik Land 
J'vfARTENS, V. Techn. Angestellter Meeresbotanik Land 
McGEE, U. Fremdspr .-Sekretarin Sekretariat Land 

Geschaftsf. Direktor 
J'vfEINKE, C. Ingenieur Maritime Meteorologie DFG 
l'vlEMPEL, E. Fotografin Fotolabor Land 
J\1lEMPEL, S.-H. Laborant J\farine Planktologie DFG 
J'vfEYER, p. Ingenieur Meeresphysik Land 
l'vlEYER-HOPER, I. Bi.iroangestellte V erwaltung Land 
J'vl!CHAELIS, D. Auswertekraft Maritime Meteorologie DFG 
MOLLER, u. Bi.iroanges tell te Verwaltung Land 
0ELRICHS, l. Techn. Zeichnerin Kartographie Land 
OHL, v. Ka pi tan F. K. ,,Littorina" SFB 95 
OTTO, Ch. Chemotechnikerin l'vieereschemie DFG 
PAGEL, s. Verw.-Assistentin V erwaltung Land 
PERKUHN, s. Steuermann F. K. ,,Alkor" Land 
PETELKAU, K. B i.iroangestell ter Verwaltung Land 
PETERS, G. Elektro-Installateur Betriebstechnik Land 
PETERSEN, E. Kartographin Reg. Ozeanographie Land 
PETERSEN, H. Techn. Assistent l'vieereschemie Land 
PETERSEN, ] . Techn. Angestellter Marine Planktologie DFG 
PETRICK, G. Chemotechniker Meereschemie DFG 
PRIEN, K.-H. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie Land (DWK) 
PRUTZ, P. Techn. Angestellter Fischereibiologie SFB 95 
RAASCH, D. Ubersetzerin Theor. Ozeanographie Land 
RABSCH, u. Chemie-Ing. g rad. Isotopenlabor Land 
REIMER, u. Programmiererin Theor. Ozeanographie Land 
REIMERS, F.-A. Feinmechaniker Zentralwerkstatt Land (ABM) 
REISSMANN, J. Techn. Assistentin Marine Mikrobiologie SFB 95 
RICHTER, c. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land(BMFT) 
ROHLOFF, B. Fremdspr .-Sekretarin Fischereibiologie Land 
ROLFS, I. Reinigungskraft Verwaltung Land 
RoocK, W. Techn. Angestellter Marine Planktologie Land 
SCHALLER, G. Programmierer Meeresphysik SFB 95 
SCHILLING, H. Techn. Assistentin F ischereibiologie Land(BMFT) 
ScHMICKLER, H. Ka pi tan F. S. ,,Poseidon" Land 
SCHNOOR, P. Univ.-Inspektor Verwaltung Land 
ScHONKNECHT, B. Schreibkraft Marine Mikrobiologie Land 
SCHOMANN, H. Bio-Ingenieur Fischereibiologie Land(BMFT) 
ScHOMANN, H. Schreibkraft Sekretariat Land 

Geschaftsf. Direktor 
SCHRAMM, H. Matrose F. B. ,,Sagitta" Land 
SCHURBOHM, A. Techn. Angestellte Meeresphysik SFB 95 
SCHUSTER, I.-C. Fremdspr. Sekretarin Reg. Ozeanographie Land 
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SCHUSTER, K.-H Techn. Angestellter 1\farine Mikrobiologie Land 
SELL, H. D. Techn. Angestellter Fischereibiologie DFG 
Srchau, H. Kapitan F. K. ,,Alkor" Land 
SIEVER, E.-G. l\lfatrose F. K. ,,Alkor" Land 
SOMMER, K. 1viaschinist F. K. ,,Littorina" SFB 95 
STEPHAN, U. Betriebsschlosser Betriebstechnik Land 
STREU, P. Techn. Assistent Fischereibiologie DFG 
SuWALD, G. Schreibkraft l\lieereschemie Land 
THIEL, G. Techn. Assistentin l\!Ieereszoologie SFB 95 
THORUN, A. Seem. techn. Angest. F. K. ,,Alkor" Land 
TIETZE, c. Datenerfasserin Meeresphysik DFG 
TILLMANN, D. Techn. Assistentin l\lieeresbotanik Land 
TIMM, P. Ingenieur Maritime Meteorologie Land 
TREKEL, H.-H. Techn. Aquariumsleiter Aquarium Land 
TRIER, s. A uswertekraft Reg. Ozeanographie DFG 
UHLMANN, L. Techn. Angestellter Marine Planktologie SFB 95 
VOGEL, H. Fremdspr. -Sekretarin Marine Planktologie Land 
VoLLERT, K.-H. Hausmeister V erwaltung Land 
Vi'>Lz, R. Techn. Angestellter Maritime Meteorologie Land 
WENCK, A. Chemotechniker l\!Ieereschemie Land 
WERNER, R. Laborant Marine Planktologie Land 
WESSEL, H. Techn. Angestellter l\!Ieereschemie SFB 95 
WESTENDORF, W. H.-Sekretar Verwaltung Land 
WESTPHAL, G. Programmierer Theor. Ozeanographie Land 
WIRGENINGS, W. Steuermann F. K. ,,Littorina" SFB 95 
WITTMAACK, j. Verw.-Leiter Verwaltung Land 
WoLLWEJ3ER, S. Bibl.-Angestellte Bibliothek Land 
WoRTHMANN, H. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land 
WRIEDT, R. Bi'iroangestellte Verwaltung Land 
W0!3BER, Ch. Ang. i. d. Datenverarb. Theor. Ozeanographie Land 
ZELASEK, 0. Reinigungskraft Verwaltung Land 
ZEUTSCHEL, Ch. Bi'iroangestellte V erwaltung Land 
ZrcK, E. Kassierer Aquarium Land 
ZWICK, J. Techn. Angestellter l\!Ieereszoologie DFG 

N achruf 

Am 24. Februar 1979 starb Herr Erwin Bumann, Mitarbeiter cler Abteilung Theo
retische Ozeanographie. Herr Bumann gehorte dem Institut for l\!Ieereskunde in der Zeit 
von 1968 bis 1979 als Techniker an. Er war einer jener Mitarbeiter, die es lieben, selbst 
l'iber Losungswege for ein gestelltes Problem nachzudenken und die Aufgaben nicht nur 
routinemaf3ig zu erfollen. 
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