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Das 1937 gegri.indete Institut fi.ir Meereskunde war zunachst ein Forschung V nd 0 Q-/ :< / Lehrinstitut der Universitat Kiel. Im Jahre 1968 wurde aufgrund der wachsenden Be-
cleutung der Meeresforschung und der Notwendigkeit ihrer Forderung im gesamt-
staatlichen Interesse ein Verwaltungsabkommen zwischen der Bundesregierung und der 
Landesregierung Schleswig-Holstein geschlossen. Hierdurch wurde das lfM ein lnstitut 
an der Universitat, das je zur Halfte von Bund und Land finanziert wurde. Dieses Ab-
kommen wurde 1977 ersetzt durch die Bestimmungen der ,,Rahmenvereinbarung For
schungsforderung nach Art. 91 b Grundgesetz aus dem Jahre 1975 und der dazugehori-
gen ,,Ausfi.ihrungsvereinbarung Forschungseinrichtungen", die am I. I. 1977 in Kraft 
trat. Das lnstitut fi.ir ivieereskunde ist jetzt ein der Christian-Albrechts-Universitat zu 
Kiel (nach § 119 Hochschulgesetz) angegliedertes Forschungs- und Lehrinstitut. Es 
wurde als Forschungseinrichtung von i.iberregionaler Bedeutung und gesamtstaatlichem, 
wissenschaftlichem lnteresse in die sogenannte ,,Blaue Liste" aufgenommen. Hieraus 
ergibt sich, daf3 die Finanzierung nun <lurch den Bund, das Land Schleswig-Holstein und 
die Landergemeinschaft erfolgt. 

Im Iviittelpunkt der Forschung des Instituts fi.ir Meereskunde an der Universitat Kiel 
stehen Untersuchungen i.iber die physikalischen, chemischen und biologischen Strukturen 
und Prozesse im ivieer sowie die Erforschung der Wechselwirkung Ozean-Atmosphare. 
Zahlreiche Programme sind interdisziplinar ausgerichtet, so die Arbeiten im Rahmen 
der beiden meereskundlichen Sonderforschungsbereiche der Universitat Kiel oder die 
zweckorientierten Forschungsvorhaben zur Reinhaltung des ivieeres, zur Erschlief3ung 
mariner Nahrungsquellen und zur Vorhersage von Vorgangen in der maritimen Atmo
sphare und im Ozean. 

Die zehn Fachabteilungen mit ihrer wissenschaftlichen und technischen Ausri.istung 
sind, untersti.itzt durch die institutsallgemeinen Einrichtungen, die Trager der For
schungsarbeit. Besonders charakteristisch fi.ir das Institut ist die starke Ausrichtung auf 
Expeditionen, ermoglicht durch mehrere eigene Forschungsschiffe und die zusatzliche 
Nutzung von Hochseeschiffen anderer Institutionen. 

Die Lehre hat seit der Gri.indung des Instituts fi.ir Meereskunde eine betrachtliche 
Rolle gespielt. Heute ist das Institut in engem Zusammenwirken mit der Mathematisch
Naturwissenschaftlichen Fakultat der Christian-Albrechts-Universitat Kiel die Einrich
tung mit dem nmfassendsten marinen Lehrangebot in Europa. Die l\liitarbeit der i.iber 
hundertfi.infzig Diplomanden und Doktoranden der verschiedenen Studiengange ist 
gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil der Forschung. Dabei tragt das lnstitut durch die 
Ausbildung einer standig wachsenden Zahl von Studenten und jungen Wissenschaftlern 
aus Entwicklungslandern wesentlich zur Forschungshilfe bei. Die Auswirkungen der 
3. UN-Seerechtskonferenz fi.ir die Durchfi.ihrbarkeit deutscher Arbeiten in den ki.isten
nahen Zonen fremder Staaten ]assen erwarten, daf3 die internationalen Beziehungen des
Instituts in Forschung und Ausbildung eine zunehmend grol3ere Bedeutung gewinnen
werden.

Der vorliegende J ahresbericht fi.ir das Jahr 1981 soil Interessierten die ivfoglichkeit 
geben, sich i.iber die Aktivitaten des lnstituts fi.ir Meereskunde an der Universitat Kiel 
im Bereich der Forschung uncl der Lehre zu informieren. 

Kiel, den 31. Dezember 1981 B. Zeitzschel
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Nachruf 

Klaus Gral3hoff 

9. Juni 1932 - 11. Marz 1981

Der I 1. Marz des Jahres 1981 war ein Tag der Trauer und Bestiirzung for alle An
gehi:irigen des Instituts for Meereskunde. An diesem Tag starb im Alter von 48 Jahren 
Professor Dr. Klaus GraBhoff, Direktor der Abteilung :Meereschemie, an den Folgen 
einer schweren Krankheit. Mit ihm verlor nicht nur die Abteilung einen Leiter von un
gewi:ihnlicher Tatkraft und grol3er Beliebtheit, sondern das Fach der Meereschemie 
einen hervorragenden Wissenschaftler. Viele trauern um ihn als einen persi:inlichen 
Freund. 

Klaus Gral3hoff wurde am 9. Juni 1932 in Swinemiinde geboren. Seine Schulzeit ver
brachte er in Kiel und im lnternatsgymnasium in Pli:in. 1953 begann er das Studium 
der Chemie an der Christian-Albrechts-Universitat, welches er 1958 als Diplom-Chemiker 
beendete. 

1959 folgte er seinem akademischen Lehrer, dem anorganischen Analytiker, Prof. 
Dr. Harry Hahn, an die Universitat Wiirzburg. Dort arbeitete er als wissenschaftlicher 
Assistent bis 1961. Seine Promotion erhielt er in Kiel imjahre 1960 mit der Dissertation 
,,Zur Polarographie der I: 12 Heteropolysauren". 

Im Jahre 1961 begann auch Klaus Gral3hoffs Laufbahn als Meereschemiker, als er 
der Einladung des damaligen Direktors, Professor Gunter Dietrich, folgte, am Institut 
for Meereskunde wieder eine Arbeitsrichtung heimisch zu machen, die bis 1944 durch 
Hermann Wattenberg und seine Mitarbeiter zu hohem Ansehen gelangt war. Mit 
grol3em persi:inlichem Einsatz baute Klaus GraBhoff eine zunachst mit der Abteilung 
Regionale Ozeanographie kombinierte Arbeitsgruppe for Meereschemie auf, die bald 
einen beachtlichen internationalen Ruf erwarb. 

:tvlit der Untersuchung ,,Zur Chemie des Roten :tvieeres und des inneren Golfes von 
Aden" habilitierte er sich im Jahre 1968 an der Christian-Albrechts-Universitat zu 
Kiel fiir das Fachgebiet l\1eereschemie und wurde zum Leiter der neugegriindeten 
Abteilung :tvieereschemie des Instituts for :tvieereskunde ernannt. 

Wahrend der ,,Meteor"-Expedition des Jahres 1964 in den lndischen Ozean, die 
ihm den Stoff for seine Habilitationsschrift lieferte, machte er die Bekanntschaft von 
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Wissenschaftlern der Woods Hole Oceanographic Institution, die bald zu einer Ein
ladung clorthin fiihrte. Von 1968 bis 1969 arbeitete er dort als Gastforscher zusammen 
mit J\!Iax Blumer. 

Im J ahre 1971 wurde er zum Professor an der U niversita t Kiel ernannt. Sein wissen
schaftliches Interesse gait vor allem der \7 erteilung anorganischer Nahrstoffe des Phyto
planktons in Raum und Zeit; Erscheinungen, die vor allem in cler Ostsee erhebliche 
Bedeutung besitzen. Bindung uncl Ausbreitung von Schwefelwasserstoff als Folgen des 
Oberangebots von Nahrstoffen uncl des Fehlens von Sauerstoff gehi:iren zu den schwer
sten Belastungen ihres Okosystems. Die l'viessung dieser Gase sowie des Kohlendioxids 
waren claher in gleicher Weise Teile seines Arbeitsgebietes. 

Zur Untersuchung cler Nahrstoffkonzentrationen machte er sich Entwicklungen aus 
cler klinischen Chemie zunutze, die durch kontinuierliche \7 erfahren die Gewinnung 
grol3er Datenmcngen erlauben und cladurch die l\!Ii:iglichkeit boten, grol3raumigen Ver
teilungen nachzugehen. Diese Verfahren mul3ten den speziellen Anforderungen der 
anorganischen Spurenanalytik im lVIeerwasser angepaJ3t werclen. Auf diesem Gebiet 
leistete Klaus Gral3hoff Aul3erorclentliches. Durch stiindige Weiterentwicklung, schliel3-
lich unter Einbeziehung elektronischer Datenerfassungs- und Auswertungssysteme, 
schuf er ein einzigartiges analytisches Instrumentarium, welches ohne auf Schi:ipfer
proben angewiesen zu sein, vom fahrenclen Schiff aus die Nahrstoffverteilungen mit 
hoher zeitlicher und riiumlicher Aufli:isung in gri:il3eren Seegebieten zu messen gestattet. 
Eine Aufstellung seiner zahlreichen Publikationen ist in den ,,l'vieteor"-Forschungs
ergebnissen Reihe A/B, Nr. 33, 1981, erschienen. 

Klaus Gral3hoff nahm an vielen Expeclitionen, oft als wissenschaftlicher Fahrtleiter, 
in den Atlantik, das l\!Iittelmeer, das Rote ]'deer, den Indischen Ozean uncl clas Schwarze 
J\!feer teil. Sein Hauptarbeitsgebiet jedoch war die Ostsee. Er wurde bald ein international 
anerkannter Fachmann fiir clieses l'vieeresgebiet. Sein Wissen uncl sein Ruf war bei Fach
kollegen aus alien Ostseeanliegerstaaten ebenso geschiitzt wie bei Behi:irden und Politi
kern, die sich mit den vielfaltigen Umweltproblemen cler Ostsee auseinanderzusetzen 
haben. 

Er war einer cler Initiatoren cler regelmal3igen Treffen Baltischer Ozeanographen, 
unter denen er viele persi:inlichc Freuncle besaJ3; er cntwarf mit ihnen gemeinsam For
schungsprogramme; im Hydrographischen Komitee des Internationalen Rates fiir 
l'vieeresforschung (ICES) arbeitete er mit und trug Wesentliches zur Gestaltung der 
Helsinki-Konvention zum Schutz der Ostsee bei. 

Seine internationalen Tatigkeiten waren keineswegs auf den Ostseeraum beschriinkt. 
Er war lVIitgliecl und zeitweise Vorsitzencler des UNESCO-ICES-IAPSO-SCOR Panel 
of Experts on Oceanographic Tables and Standards, clem wichtige Entscheiclungen 
fi.ir die internationale Stanclarclisienmg meereskuncllicher J\1Iel3gri:il3en uncl Bezugswerte 
zu verclanken sine!. Im Auftrage cler UNESCO war Klaus Gral3hoff als Berater fi.ir den 
Aufbau meereschemischer Forschung in Agypten, Thailand uncl den Vereinigten Arabi
schen Emiraten tatig. 

Seine vielfaltigen internationalen Verpflichtungen hinderten ihn jecloch nicht, auch 
in cleutschen wissenschaftlichen Gremien mitzuwirken. Er war viele J ahre l'viitglied der 
Senatskommission fi.ir Ozeanographie cler Deutschen Forschungsgemeinschaft, cler Deut
schen Wissenschaftlichen Kommission fiir l'vieeresforschung des Bunclesministeriums fiir 
Ernahrung, Landwirtschaft uncl Forsten uncl cler Kommission fiir die i:ikotoxikologische 
Bcwertung von Chemikalien beim Bunclesministerium fiir Forschung uncl Technologie. 

Auch in der Verbreitung wissenschaftlichen Schrifttums war Klaus GraJ3hoff tatig. 
Er war l'.viitherausgeber der internationalen Fachzeitschrift ,,l'viarine Chemistry" uncl 
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gab das Fachbuch ,,l'viethods of Seawater Analysis" heraus, das inzwischen zu einem 
Standarclwerk meereschemischer Analytik geworden ist. Einc clurch die grof3c Nachfrage 
erforclerlich geworclene zweite Auflage wire! zur Zeit vorbereitet. Weniger als ein Jahr 
vor scinem Tode hatte er die Herausgabe der Reihe A/B der ,,l'vieteor"-Forschungsergeb
nisse i_ibernommen. 

Klaus Graf3hoff war ein weltoffener lVIann. Nationale Grenzen spielten bei scinem 
wissenschaftlichcn Engagement ebensowenig einc Rolle wie bci der Wahl seiner person
lichen Freuncle, cleren er viele besaf3. Seine Begeisterungsfahigkeit war mitreif3end uncl 
bei allcr Offenheit cler Kritik - falls sie erforderlich war - besaf3 er ein hohes Maf3 
warmer menschlicher Anteilnahme. Seiner Einsatzfreudigkeit, seinem Ideenreichtum, 
seinem Weitblick als Forscher uncl Organisator ist es zu verclanken, daH die meeres
chemische Forschung in Kiel heute wiecler eincn ihrcr ruhmreichen Tradition wiircligen 
Piatz einnimm t. 

JVI. Ehrhardt 
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1. lnstitutsleitung

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

1. Stellvertreter:
Prof. Dr. G. SrnDLER 

2. Stellvertreter:
Prof. Dr. K. GRASSHOFF 
Prof. Dr. L. HASSE 

Kollegiumsmitglieder: 
Prof. Dr. D. ADELUNG 

Dr. R. BoJE 
Dr. l\!L EHRHARDT 

Prof. Dr. S. GERLACH 
Prof. Dr. K. GRASSHOFF 
Prof. Dr. L. HASSE 
Prof. Dr. G. HEMPEL 
Prof. Dr. W. KRAUSS 

Dr. J. MEINCKE 
Prof. Dr. W. NELLEN 
Prof. Dr. G. RHEINHEIMER 
Prof. Dr. G. SrnDLER 
Prof. Dr. H. SCHWENKE 
Prof. Dr. J. WooDs 
Prof. Dr. B. ZEITZSCHEL 

2. Personalrat

(bis 11. 3. 1981) 
(ab 3. 6. 1981) 

(ab 12. 3. 1981) 
(ab I. 3. 1981) 
(bis 11. 3. 1981) 

(bis 30. 5. 1981) 

(ab I. 6. 1981) 

(bis 28. 2. 1981) 

Am lnstitut fur ivieereskunde besteht ein Personalrat, der alle l\!Iitarbeiter des ln
stituts vertritt, mit Ausnahme der Professoren, deren Vertretung im Hochschulgesetz 
geregelt ist. Die l\!Iitarbeiter der Sonderforschungsbereiche werden durch die Personal
rate der Universitat vertreten. 

Der Personalrat setzt sich wie folgt zusammen: 

Vertreter der Beam ten: Dr. H. FECHNER (Dr. Ch. OsTERROHT) 

(G. DORN) Vertreter der Angestellten: W. BEHREND 

Vertreter der Arbeiter: 

H. JOHANNSEN (G. JoAKIMssoN v. KISTOWSKI, 
bis 30. 6. 1981) 

A. BURMEISTER (Dipl.-Biol. E. KAMINSKI) 
H. H. TREKEL (bis 15. 6. 1981) 
D. CARLSEN (ab 16. 6. 1981) 
Dipl.-Oz. Th. MULLER 

G. KrNZNER (H. DREWS) 
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3. lnstitutsentwicklung

Die Anzahl der aus Mitteln der Grundausstattung getragenen Stellen ist im Jahre 
198 I nahezu gleich geblieben. Im einzelnen standen am J ahresende folgende Planstellen 
zur V erfilgung: 

Wissenschaftliche Beamte . . 
V erwaltungsbeamte . . . . 
Wissenschaftliche Angestellte 
Technische Angestellte und Bilroangestellte 
Lohnempfanger 
Auszubildende . . . . . . . . . . . . 

31 
5 

15 
68 
16 

2 

137 

Aus Mitteln Dritter (ohne Sonderforschungsbereiche) wurden folgende Stellen finan-
ziert: 

Wissenschaftliche Angestellte 
Technische Angestellte 
Lohnempfanger . . . . . . 

27 
19 

2 

48 

Auf3erdem sind am Institut rviitarbeiter folgender Sonderforschungsbereiche der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft tatig: 

SFB 95 

(Wechselwirkung Meer
Meeresboden) 

Wissenschaftliche Angestellte 
Technische Angestellte 

12 
13 

25 

SFB 133 

(Warmwassersphare 
des Atlantiks) 

18 
11 

29 

Als Nachfolger von Prof. Gef3ner iibernahm am 1. Marz 1981 Herr Prof. Gerlach die 
Leitung der Abteilung Meeresbotanik. Die Hochschullehrerstelle for Satelliten-Nicteoro
logie wurde durch Herrn Prof. Graf31 zum 1. 6. 198 I besetzt. 

Die Verhandlungen iiber die Voraussetzungen zur Erstellung eines Erweiterungs
baues des Instituts wurden fortgesetzt, ohne daf3 es im J ahre 1981 zu einer grundlegen
den Entscheidung kam. Zur Behebung der Raumnot wurden die von der Universitat 
zur Verfilgung gestellten Raume im Gebaude des ehemaligen Botanischen Instituts sowie 
im Seeburg-Bereich bezogen. 

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 1981 betrug 18,2 l\1io. DNI. Auf Personalkosten 
entfielen 8,3 Mio. DM (45%), auf Sachausgaben 9,9 Mio. DM (55o/o). Zusatzliche 
Mittel stellten der Bund mit 3,86 Mio. DNI und die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
mit 1,03 Mio. DM zur Verfiigung. 

Nicht enthalten sind in diesen Zahlen die Zuwendungen der Deutschen Forschungs
gemeinschaft an die Universitat Kiel im Rahmen der Sonderforschungsbereiche 95 
und 133. 

Das Kollegium des Instituts hielt am 7. 1. 1981, 20. 2. 1981, 27. 5. 1981, 6. 7. 1981, 
6. 11. 1981 und 18. 12. 1981 seine Sitzungen ab. Standige Gaste waren die Herren
Dr. J. Ulrich (Kustos) und Amtsrat J. Wittmaack (Verwaltungsleiter).
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4. Mitarbeit in deutschen und auslandischen
wissenschaftlichen Organisationen 

Zahlreichc Wisscnschaftler des lnstituts sind in dcutschen und auslandischen Organi
sationen bzw. clercn Arbeitsgruppen tatig: 

Beirat fi.ir Naturschutz uncl Landschaftspflege Schleswig-Holstein des l\!Iinisters fiir 
Ernahrung, Landwirtschaft uncl Forsten: 

NELLEN 
Bundesministerium for Forschung uncl Technologie (Bl\lIFT): 

Ad hoc-Gruppe fi.ir das Gesamtprogramm lVIeeresforschung der Bundesregierung: 
HEMPEL 

Gutachtergruppe flir Projekt ,,Bekampfung der lVIecresverschmutzung": 
GERLACH 

Projektgruppe Aquakultm: 
GRAVE, KrLs, LENZ, NELLEN, SCHRAMM 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): 
Senatskommission fiir Ozeanographie: 

EHRHARDT, HEMPEL, KRAUss, RHEINHEIMER, SmDLER, ZmTzscHEL 
Senatsausschu!3 fiir U mweltforschung: 

GERLACH 
Fachausschu!3 Physik: 

SmDLER 
Ausschu!3 fifr Internationale Angelegenheiten: 

HEMPEL 
Deutscher Lanclesausschu!3 for SCAR: 

GERLACH, HEMPEL, ZENK 
Deutscher Landesausschu!3 fiir SCOR: 

SmDLER (Vorsitzencler), EHRHARDT, HEMPEL, ZmTZSCHEL 
Schwerpunkt ,,Antarktisforschung": 

HEMPEL (Koorclinator) 
Deutsche Kommission fiir clas "Global Atmospheric Research Programme" (GARP): 

DEFANT 
Deutsche l\!Ieteorologische Gesellschaft: 

KRAUSS (Vorstand) 
Dcu tsche Polargesellschaft: 

HEMPEL (Vorstancl) 
Deutsche Wissenschaftliche Kommission fi.ir Meeresforschung (DWK): 

EHRHARDT, GERLACH, HEMPEL (wiss. Vorsitzender), LENZ, l'vlEINCKE, NELLEN 
Ernahrungswissenschaftlicher Beirat cler cleutschen Fischwirtschaft: 

GERLACH 
Koorclinierungsstab for clas meteorologische Forschungsflugzeug cler DFVLR: 

SmDLER 
Gesellschaft fi.ir Okologie, Beirat fiir :tvleeresbiologie: 

SCHWENKE 
Komitee cler Baltischen l\!Ieeresbiologen: 

SCHRAMM, THEEDE, ZEITZSCHEL 
WG "Phytobenthos studies": 

Sc1-IRAMM, Sc1-IWENKE 
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WG "Secondary Production": 
RuMOHR (Convener) 

Komitee der Europiiischen lVIeeresbiologen: 
FLUGEL, RHEINHEIMER, ZEITZSCHEL 

Steering Committee for the ad hoe-Scientific-Technological WG Baltic :tviarine 
Biologists (STWG-mvIB) on monitoring methods of biological parameters of the 
Baltic Sea area : 

ZEITZSCHEL 

Nationales Komitee der Bundesrepublik Deutschland fur die lnternationale Union 
fi.ir Geodasie und Geophysik: 

KRAUSS 

Nationales Komitee fi.ir die Internationale Hydrologische Dekade (IHD): 
DEFANT 

Sachverstiindigenkommission fur Umweltfragen der Landesregierung 
Schleswig-Holstein: 

NELLEN 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Fischereiverbandes: 
HEMPEL, NELLEN 

Wissenschaftlicher Beirat der Biologischen Anstalt Helgolancl: 
ZEITZSCHEL 

Wissenschaftlicher Beirat des Deutschen Wetterdienstes: 
HASSE, KRAUSS 

Baltic l'viarine Environment Protection Commission 
Scientific and Technological WG: 

KREMLING 
European Union of Aquarium Curators (EUAC): 

KINZER 
Group of Experts on :tviethods, Standards and lntercalibration (GE:tvISI): 

EHRHARDT 
Groupement pour l'Avancement de la Biochemie l'viarine (GABJl'vI): 

BUCHHOLZ, SEIFERT 
IAMAP-lnternational Commission on Dynamical lVIeteorology 

WG "Boundary-Layer Dynamics and Air-Sea Interaction": 
HASSE 

IA:tvIAP-Radiation Commission 
WG "Atmospheric Transmission Function": 

GRASSL 
International Association of Biological Oceanography (IABO): 

HEMPEL (Past-President), KINZER 

an 

OE, 

Univer ,· 

Kiel 

* 

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

International Council for the Exploration of the Sea (ICES): 
HEMPEL (Prasident) 

WG "Oceanic Hydrography": 
MEINCKE (Vorsitzender) 

WG "Fish eggs and Larval Investigations in the Baltic": 
l'v!OLLER, A. 

WG "North Sea Herring Larval Surveys": 
PoMMERANZ 
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WG "Marine Chemistry": 
KREMLING 

WG "]Vlarine Pathology": 
MOLLER 

"Biological Oceanography Committee": 
LENZ 

ICES/SCOR Working Group on the Study of the Pollution of the Baltic: 
HANSEN, KREMLING, LENZ, NELLEN 

JOINT IOC/WMO Subgroup of Experts for the Integrated Global Ocean Station 
System (IGOSS), Pilot Project on Marine Pollution (Petroleum) Monitoring: 

EHRHARDT (Vorsitzender) 

Joint Organizing Committee for GARP: 
WooDs 

WJ\IIO WG "Interchange of Pollutants between the Atmosphere and the Oceans": 
HASSE 

WMO/ICSU: Joint Scientific Committee for the World Climate Research Pro
gramme and Global Atmospheric Research Programme (GARP): 

WooDs 
National Science Foundation, USA; als Gutachter: 

DERENBACH, EHRHARDT, HEMPEL, KREMLING, SIEDLER, ZEITZSCHEL 

North Atlantic Treaty Organisation (NATO): 
"Panel on Air-Sea Interaction": 

WOODS 
"Panel on J\llarine Sciences": 

KRAUSS 
UK Natural Environment Research Council: 

WooDs 
Committee for Oceanography, Hydrology, :Meteorology: 
WooDs (Vorsitzender) 

Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR): 
WG "Oceanography": 

ZENK 
WG "Living Resources of the Southern Ocean": 

HEMPEL 
WG "Krill Biology": 

POMMERANZ 
Group of Specialists on Antarctic Environmental Implications of Possible Mineral 
Exploration and Experimentation (AEIMEE): 

EHRHARDT 

Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR): 
SIEDLER (Vize-Prasident) 

WG "Equatorial Upwelling Processes, Biological Panel": 
BOJE 

WG "Coastal off-shore ecosystems": 
ZEITZSCHEL 

WG "Oceanographic Tables and Standards": 
EHRHARDT 

WG "Oceanographic Programme for FGGE, Atlantic Panel": 
MEIN CKE 
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WG "Arctic Ocean Heat Budget": 
JVIEINCKE 

WG "Internal Dynamics of the Ocean": 
SmDLER 

WG "Evaluation of CTD-Data": 
ZENK 

SCOR/IOC Committee on Climate Change and the Ocean: 
WooDs 
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Gi:iROGH, T.: Ausnutzung cler Nahrungsenergie <lurch einige marine Fischarten. Dipl.-
Arb., Kiel, 1981. 

GRABEMANN, I.: Langzeitige Anderung des Salzgehaltes im Weser-Astuar. Dipl.-Arb., 
Kiel, 1981. 

HERRMANN, .J.: Untersuchungen zur Ernahrung des Silbcrkarpfens, HyjJophthalmichthys 
molitrix (VAL.). Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

HESSLER, G.: Untersuchung bodennaher Temperatur- und Windfelder im Ubergangs
gebiet Land-See am Beispiel cler Kieler Bucht. Diss., Kiel, 1981. 

JosEPH, F.: Untersuchung der Feuchtigkeit im Seegebiet der Kieler Bucht und an einigen 
sie umgebenclen Landstationen. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

KECK, A.: Die Bedeutung uncl das Vorkommen von Fluorid in marinen Organismen 
unter besonclerer Beri.icksichtigung der Crustaceen. Dipl.-Arb., Kiel. 

KrnLMANN, J.: Grundlagen und Anwendung eines numerischen :Mod ells der geschichteten 
Ostsee, Diss., Kiel, 1981. 

KNOPPERS, B.: Zur Charakterisierung partikular-organischer Substanz im l\1eer mit 
physikalischen, chemischcn und biologischen Methoden. Diss., Kiel, 1981. 

KocK, K. H.: Fischereibiologische Untersuchungen an drei antarktischen Fischarten, 
Chamj1socejJhalus gwmari, Chae11ocej1halus aceratus und Pseudocfweichthys georgianus (Noto
thenioidei, Channichthyidae). Diss., Kiel, 1981. 

KRAMER, D.: Zurn Problem des Energiehaushaltes mariner Wirbelloscr beim Ubergang 
von oxischen zu anoxischen Bedingungen. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

LIPPERT, A.: Elimination interner Wellen aus hydrographischen Schnitten mittels der 
Adaptationsmethode. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

LUPATSCH, I.: Die jiingste Entwicklung der Fischerei in der Schlei. Fischereiaktivitat, 
Anlandungen, Zustand der Fischbestande. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

l\1IYDLA, B.: Longitudinalc und zeitliche Veranderlichkeit des durch wandernde und 
stehende Wellen getatigten meridionalen Transports von relativem Drehimpuls im 
200 und 500 mb-Niveau in der Breitenzone von 20° bis 60°N wahrend des J ahres 
1975. Dipl.-Arb., Kiel, 1980. 

OnEBRECHT, C.: Der Jahreszyklus des Planktons im Harrington Sound, Bermuda. Diss., 
Kiel, 1981. 

PALMGREN, U.: Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Baktcrienpopulation von 
abiotischen Parametern in einem Brackwassergebiet. Diss., Kiel, 1981. 

PEINERT, R.: Die Sedimentation von Plankton uncl Detritus unter verschiedenen Um
weltbedingungen. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

PETERS, H.: Zur Kinematik eines stochastischcn Feldes interner Wellen in ciner Scher
stri:imung. Diss., Kiel, 1981. 

PoLLEHNE, F.: Die Sedimentation organischer Substanz, Remineralisation und Nahr
salzri.ickfiihrung in einem marinen Flachwasseri:ikosystem. Diss., Kiel, 1981. 

Possrrn, G.: Untersuchungen i.iber cadmiumbindende Proteine bei A1)'tilus edulis. Staats
examensarb., Kiel, 1981. 
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RABBANI, M.: Uber den EinfluB von Licht auf die Wachstumsrate und Artenzusammen
setzung natiirlicher Planktongemeinschaften. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

REINKE, l\lI.: Untersuchungen an Bestanclen von Sa/pa tlzo111/1so11i (FoxToN) in cler Scotia 
Sea. Staatsexamensarb., Kiel, 1981. 

RIEGER, K.-W.: Die raumliche und zeitliche Veranderlichkeit des meridionalen Trans
ports sensibler Energie im 850 und 200 mb-Niveau wahrend eines Jahres (1975). 
Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

RoLKE, M.: Die Biomasse des kleineren Zooplanktons in den oberen 300 m des aquatori
alen Atlantiks (Ergebnisse der ,Meteor'-A.quatorexpedition 1979). Dipl.-Arb., Kiel, 
1981. 

RosLER, N.: Bestimmung der Vertikalgeschwindigkeit mit der quasigeostrophischen 
Omegagleichung. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

RuTH, l\1.: Fischereibiologische Untersuchungen im oberen Litoral des nordfriesischen 
Wattenmeeres unter besonclerer Berikksichtigung der J\!Ieerasche lvlugil chelo Cuv. 
Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

SAuRE, A.: Die Zufuhr organischer Substanz zum Sediment und ihre Bedeutung for das 
Okosystem Kieler Bucht. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

SCHNEIDER, G.: Untersuchungen zum Vorkommen und zur Okologie von Ctenophoren 
in der Kieler Bucht. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

ScHOFER, W.: Untersuchungen iiber den EinfluB von Petrol-Kohlenwasserstoffen (01) 
auf die Fortpflanzung von Fischen. Diss., Kiel, 1981. 

SCHOLZ, R.: Die Abhangigkeit des Reibungskoeffizienten von der Stabilitat der Dichte
schichtung der wassernahen Luftschicht. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

SEPULVEDA, ivl.: Die fischereibiologische Becleutung der J\!Iaschenweiten in der Garnelen
fischerei vor der Pazifik-Kiiste Mexikos. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

STEGMANN, P.: Beziehungen zwischen Phytoplankton und Zooplankton in der Kieler 
Bucht. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

STEINHAGEN-SCHNEIDER, G.: Fucus vesiculosus als Schwermetall-Bioakkumulator: Der 
EinfluB von Temperatur, Salzgehalt uncl J\!Ietallkombination auf die Inkorpora
tionsleistung. Diss., Kiel, 1981. 

STIENEN, CH.: Die Anwendung von optischen in sit11-l\tieBmethoden for produktions
biologische Fragestellungen. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

STRAMMA, L.: Die Bestimmung der dynamischen Topographie aus Temperaturdaten aus 
dem Nordostatlantik. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

VANDENBERG, R.: Die J\1Iiesmuschel Aulacomya a/er uncl die Pilgermuschel Argo/1ecte11 
purpuratos vor Pisco und der Siidkiiste Perus. Eine fischereibiologischc Studie. Dipl.
Arb., Kiel, 1981. 

WILLEBRAND, J.: Zur Erzeugung groBraumiger ozeanischer Stromungsschwankungen in 
mittleren Breiten clurch veranderliche Windfelder. Habil.Schrift, Kiel, 1981. 

WILLENBRINK, E.: Wassermassenanalyse im tropischen und subtropischen Norclost
atlantik. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

WITTIG, G.: In situ-Experimente zur Initialbesiedlung von sublitoralem Sanclboden in 
der Kieler Bucht (,,Hausgarten-Projekt"). Staatsexamensarb., Kiel, 1981. 

WOLFF, M.: Die Nutzung von Muscheln an der Siidkiiste Perus. Dipl.-Arb., Kiel, 1981. 

ZUFALL, H.: Einc vergleichencle procluktionsbiologische Analyse auf verschieclenen 
Trophiestufen ausgewahlter Wasser- und Landflachen. Dipl.-Arb., Kiel, 1981 
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5.1.2 Vortrag e v o r  wis senschaf t l ichen Ins t i tut ionen u n d  bei  Kongres sen  
im Aus land  

BAUERLE, Dr. E.: 7. 9. 1981 in Lausanne, Schweiz. Ecole Polytechnique Federate 
de Lausanne, Laboratoire d'hydraulique. "Les oscillations internes du Leman". 
18. 9. 1981 in Ziirich, Schweiz. Eidgeni:issische Technischc Hochschule Zlirich. ,,Die
Eigenschwingungen des zweigeschichtcten Bodensecs".

BALZER, Dr. W.: 30. 4. 1981 in Cebu City, Philippinen. Dept. of Chemistry, SCU. 
"Cycling of organic matter in a carbonate marine environment". 

BOLTER, Dr. l\!I.: 23. 3. 1981 in Cebu City, Philippinen. UNESCO-Kurs. "Ecosystem 
analysis and modelling by exploratory data analyses". 

BOLTER, Dr. M. and Dr. R. DAWSON: 16. 9. 1981 in Texel, Niederlande. 16th Ervrn 
Symp. "Heterotrophic utilization of biochemical compounds in antartic waters". 

BUCHHOLZ, Dr. F.: 18. 11. 1981 in Brest, Frankreich. "The l\!Ietabolism of Ecdysone and 
its Putative Role as the Female Sex-Pheromone in the Green Shore Crab Carcinus
maenas L.". 

DAWSON, Dr. R.: 16. 9. 1981 in Texel, Niederlande. 16th EMB Symp. "Heterotrophic 
utilisation of biochemical compounds in antarctic waters". 

FAHRBACI-r, Dipl.-Oz. E.: 27. 4. 1981 in Veneclig, Italien. FGGE-Equatorial Oceano
graphy Symposium. "l\Jioored current measurements in the equatorial Atlantic dur
ing FGGE". 

FLUGEL, Prof. Dr. H.: 4. 11. 1981 in Lajolla, San Diego, California, USA. Scripps Inst. 
of Oceanography. "The Pogonophora at the North Atlantic and adjacent waters". 
10. 11. 1981 in Washington, D. C., USA, :Museum of Nat. History, Smithsonian
Institution. "Bacteria in Pogonophora".
12. 11. 1981 in New York, N. Y., USA, American :Museum of National History.
''The Phylogeny of Pogonophora''.

GERLACH, Prof. Dr. S., Dr. H. FARKE und Dr. rvr. ScHULZ-BALDEs: 19. 11. 1981 in 
Halifax, Kanada. Congress "Dynamics of turbid coastal environments". "The 
caisson as a new tool in intertidal field experiments". 

HEMPEL, Prof. Dr. G.: 30. 7. 1981 in Washington, D. C., USA. National Science Founda
tion. "The new German program of Antarctic Research". 
6. 9. 1981 in Seattle, USA. University of Washington. "German Polar Research".

HmcHE, Dr. H.-J.: 26. 8. 1981 in Amsterdam, Niederlande. First International Confe
rence on Copepoda. "Seasonal distribution of Ca/anus fimnarchicus (GuNNERus) and 
C. helgolandicus (CLAUS) in a Swedish fjord".

HOPPE, Dr. H.-G.: 10. 11. 1981 in Santa .tvlarta, Kolumbien. Instituto de Investi
gaciones :Marinas. "Relations between primary production and bacteria secondary 
production in the Baltic Sea." 
13. 11. 1981 in Santa Iviarta, Kolumbien, lnstituto de Investigaciones i\farinas.
"The enzymatic decomposition of particulate organic matter in a tropical lagoon".

KRAUss, Prof. Dr. W.: 3. 3. 1981 in Bergen, Norwegen. ARGOS Workshop in Eu
rope. "Circulation pattern of the North Atlantic, part of the Warm Water Sphere 
Research efforts at the Kiel University". 
24. 9. 1981 in Bonas, Frankreich. NATO Advanced Research Institute on heat
transport in the ocean. "The eddy field over the Iviid-Atlantic Ridge".

KREMLING, Dr. K.: 2. 4. 1981 in Erice, Italien. NATO ARJ Conference on "Trace 
metals in seawater". "Variations of dissolved organic copper in natural water". 
1. 12. 1981 in Alexandria, Agypten. University of Alexandria Research Centre.
"Investigation on trace metals in open Iviediterranean waters".
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LIEBEZEIT, G.: 30. 7. 1981 in Dartmouth, N. S., Kanada. Bedford Institute of Oceano
graphy. "Biochemical compounds in the geochemical environment". 

MEINCKE, Dr.J.: 12. 3. 1981 in Dartmouth, N. S., Kanada. Bedford Institute of Oceano
graphy. "Water masses and circulation in the Farnese Channels". 
15. 5. 1981 in Brixen, Italien. NATO Advanced Research Institute: The structure
and development of the Greenland-Scotland Ridge. "The current regime across the
Greenland-Scotland Ridge".

J'vlEYER-REIL, Dr. L.-A.: 29. 10. 1981 in Cascais, Portugal. NATO Advanced Research 
Institute on microbial metabolism and the cycling of organic matter in the sea. 
"Bacterial biomass and heterotrophic activity in sediments and overlying waters". 

MoLLER, Dr. H.: 8. 10. 1981 in Woods Hole, USA. International Council for the Ex
ploration of the Sea. "Fish diseases in German and Danish coastal waters in Summer 
1980". 

NELLEN, Prof. Dr. W.: 23. 9. 1981 in Venedig, Italien. World Conference on Aqua
culture. "Live animal food for larval rearing in aquaculture, non-Artemia organisms". 

PEINERT, Dipl.-Biol. R., Dipl.-Biol. A. SAURE, P. STEGMANN, Dipl.-Biol. Ch. STIENEN, 
Dr. H. HAARDT and Dr. V. famTACEIZ: 18. 9. 1981 in Texel, Niederlande. 16th E:MB 
Symp. "Dynamics of pelagic production and sedimentation in a coastal ecosystem". 

RUMOHR, Dr. H.: 20. 11. 1981 in Stockholm, Schweden. Zoologisches Institut. "Early 
succession and community organisation on artificial soft bottoms in Kiel Bay". 

RUMOHR, Dr. H., Dr. E. RACH.OR, Dr. W. ARNTZ, Dr. K. H. l'vlANTAU and Dr. H. SALZ
WEDEL: 18. 9. 1981 in Texel, Niederlande. 16th EMB Symp. "Seasonal and long
term population dynamics of Dias!ylis rathkei (Crustacea: Cumacea) in Kiel Bay and 
the German Bight". 

SCHAUER, Dipl.-Oz. U.: 26. 8. 1981 in Uppsala, Schweden. 8th Annual Meeting of the 
European Geophysical Society. "On the Structure of Currents in the Bottom 
Boundary Layer in Kiel Bay". 

SmDLER, Prof. Dr. G.: 7. 4. 1981 in London, England. International Conference on the 
:tvianagement of Oceanic Resources, Engineering Committee on Oceanic Resources. 
"Technological Applications of Ocean Science". 
8. 10. 1981 in Seattle, Wash., USA. University of Washington. "Water masses and
currents in the subtropical Eastern Atlantic".
9. 10. 1981 in Seattle, Wash., USA. Applied Physics Laboratoy. "Current measure
ments using moorings and free-fall probes".
20. 10. 1981 in Brest, Frankreich. Universite de Bretagne Occ. "Oceanographic
programs of Kiel University in the Northeast Atlantic".

SMETACEK, Dr. V.: 25. 3. 1981 in Umeii, Schweden. Department of Ecological Zoology, 
University ofUmeii. "Sedimentation of phytoplankton in the Bornholm Sea". 
27. 3. 1981 in Stockholm, Schweden. Department of Zoology, University of Stock
holm. "A summary of the results obtained from plankton tower experiments".

STAHLMANN, Dipl.-Oz. J.: 10. 12. 1981 in Genf, Schwciz. WMO Internationale Ta-
rifverhandlungen i.iber ARGOS-Driftbojen. "Application of satellitetrackecl buoys 
in the North Atlantic". 

SY, Dipl.-Oz. A.: 27. 4. 1981 in Venedig, ltalien. FGGE-Equatorial Oceanography 
Symposium. "The comparison of hydrographic features in the equatorial Atlantic 
with a conventional CTD and a towed system". 

THEEDE, Prof. Dr. H.: 
26. 10. 1981 in Santa :Marta, Kolumbien. Instituto de Investigaciones Marinas.
"Heavy metal contamination in marine organisms".
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30. I 0. 1981 in Santa Marta, Kolumbien. Instituto de Investigaciones Marinas.
"Frost protection in marine animals".
2. 11. 1981 in Santa 1ifarta, Kolumbien. Instituto de Investigaciones 1farinas.
"Problems of survival at high hydrostatic pressures of the deep sea".

WITT, Dr. U.: 4. 6. 1981 in Dornbirn, Osterreich. Informationsenquete uber Ergeb
nisse und Aufgaben der angewandten limnologischen Forschung in Osterrcich. 
"Nlassenkultur von Zooplankton-Organismen und ihre Nutzbarkeit zur Aufzucht 
von Fischlarven". 

Woons, Prof. Dr. Dr. h. c. J. D.: 28. I. 1981 in London, England. Imperial College 
Physics Colloquium. "Fronts in the atmosphere and ocean". 
19. 2. 1981 in Miami, USA. Joint Seminar NOAA/AOML and University of
N1iami. "Front-like mesoscale structure in the tropical thermocline".
22. 9. 1981 in Bonas, Frankreich. NATO Advanced Research Institute on heat
transport in the ocean. "Sensitivity tests with a one-dimensional model of the mixed
layer".
16. 11. 1981 in London, England. Conference on Ocean Modelling and Climate,
Progress and Plans. "An ocean isopycnic model".
16. 12. 1981 in London, England. Challenger Society meeting on North East
Atlantic Circulation. "The Kiel Warmwassersphare programme".

WDBBER, Dipl.-Oz. Ch.: 16. 11. 1981 in London, England. Conference on Ocean 
Modelling and Climate, Progress and Plans. "A semi-spectral model on the �-plane 
with an application to the northern Atlantic". 

ZENK, Dr. W.: 6. 10. 1981 in Woods Hole, USA. Jahrestagung des ICES. "Overflow 
events in the Southern South Atlantic". 

5.1.3 Vortrage  vor  wis senschaf t l ichen I n st i tutionen und bei  K o n g r e s s e n  
i n  d e r  B u n d e s r e p u bl ik  D e u t s c h l a n d  u n d  i n  d e r  D e u tschen  D e m o k r a
t i s c h c n  R c p u b l i k  

FLDGEL, Prof. Dr. H.: 30. 9. 1981 m Kiel, Universitat, ,,Anpassungen an das Leben 
in der Tiefsec". 

GERLACH, Prof. Dr. S.: 27. 4. 1981 in Hamburg. 45. Sitzung der DFG-Senatskommission 
fiir Ozeanographie. ,,Zukunftsaspekte der Forschung uber N[ceresverschmutzung". 
30. 9. 1981 in Bremerhaven. Arztekammer Bremen (arztliche Fortbilclung) in
Bremerhaven. ,,Quecksilber und chlorierte Kohlenwasserstoffe im Seefisch".
9. 10. 1981 in Loccum. Evangelische Akademie Loccum, Tagung ,,Hilfe fiir die
Nordsee". ,,Okologie der Nordsee und Verschmutzung der Deutschen Bucht".
7. 11. 1981 in Braunschweig. 26. J ahrcstagung Ernahrungswisscnschaftlicher Beirat
der deutschen Fischwirtschaft. ,,1ifceresverschmutzung: Diagnose und Thcrapie".

GERLACH, Prof. Dr. S. und Dr. E. RAcHoR: 10. 3. 1981 in Koln. Symposium ,,Tiere als 
Indikatoren fi.ir U mwel tbelastung''. , , Indika torarten zur U mwel tbelastung im 11Ieer''. 

Gocrm, Dl'. K.: 27. 10. 1981 in Koblenz. Bundesanstalt fiir Gcwasscrkunde. ,,Hydro
graphische Einfliisse auf Bakterienverteilung und bakterielle Aktivitat in der Kieler 
Forde". 

GRASSL, Prof. Dr. H.: 9. 11. 1981 in Tiibingen. Kolloquium des Max-Planck-Instituts 
fiir Biologic. ,,Kann der Niensch das Klima der Erde verandern?" 
16. 11. 1981 in Oldenburg. Physikalisches Kolloquium der Universitat Oldenburg.
,,Einfluf3 von Spurenstoffen auf das Klima".
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HoPPE, Dr. H.-G.: 20. I. 1981 in Konstanz. Kolloquium im Limnologischen lnstitut 
der U niversitat. ,,Vergleich der mikrobiologischen Aktivitii t in einer FluBmiindung 
und dem angrenzenden Brackwasser". 

HunoLo, Dipl.-Biol. G.: 11. 6. 1981 in Hamburg. DWKJahrestagung. ,,Eier und Larven 
von Engraulis anchoita im Siidwest-Atlantik zwischen 25°S und 40°S". 

KmLMANN, Dr . .J.: 22. 10. 1981 in Hamburg. Max-Planck-Institut fiir :tvleteorologie 
(Geophysikalisches Kolloquium). ,,Numerische :rviodellrechnungen iiber die wind
getriebene Zirkulation der Ostsee". 
5. 11. 1981 in Kiel. Industrie- und Handelskammer, Tagung der Deutsch en Wis
senschaftlichen Kommission. ,,Stromungen in der Ostsee".

KRAUss, Prof. Dr. W.: 23. 4. 1981 in Hamburg. Max-Planck-Institut for Meteorologie. 
,,Zirkulation im Norclatlantik; Arbeiten aus dem SFB 133". 

KUHLMANN, Dipl.-Biol. D.: 31. 8. 1981 in Rostock. 7th Symposium of the Baltic Marine 
Biologists. "Effects of temperature, salinity, oxygen and ammonia on the mortality 
and growth of Neo11u>sis integer (LEACH)". 

LUTHARDT, H. uncl Prof. Dr. L. HASSE: 4. 9. 1981 in Hamburg. Symposium on 
North Sea Dynamics. "On the actual to geostrophic wind relationship at the sea 
surface at high wind speeds". 

lVIi:iLLER, Dr. H.: 27. 5. 1981 in Heidelberg. Institut for medizinische Virologie. ,,Fisch
krankheiten in der Deutschen Bucht". 

NELLEN, Prof. Dr. W.: 16. I. 1981 in Hohenheim. Universitat Hohenheim, Hohenheimer 
Umwelttag. ,,UmweltstreB und seine moglichen Folgen for die Fischerei". 
21. I. 1981 in Kiel. Kieler U niversitatstage. ,,Entwicklungen in der marinen
Aquakultur".
13. 6. 1981 in Schleswig. Schlei-Forum. ,,Der gegenwiirtige Zustand der Schlei
fischerei''.

NELLEN, Prof. Dr. W. und Dipl.-Biol. T. JAGER: 11. 9. 1981 in Fredeburg. Vortragsver
anstaltung des Wiss. Beirates im Deutschen Fischerei-Verbancl. ,,Informationen 
iiber einen Besatzversuch mit Coregonus lavaretus in der Schlei". 

RHEINHEIMER, Prof. Dr. G.: 15. 1. 1981 in Hannover. Lehrgebiete for Mikrobiologie der 
Universitiit. ,,Bakteriologische Probleme im Grenzgebiet von l\ileer und Land". 

RuMOHR, Dr. H., Dr. W. ARNTZ, Dr. E. RACHOR und Dr. H. SALZWEDEL: 2. 9. 1981 
in Rostock 7th Symposium of th Baltic l\ilarine Biologists. "Longterm fluctuations 
of Abra alba (Wooo) in the German Bight and Kiel Bay". 

ScHNACK, Dr. S. B.: 27. 10. 1981 in Konstanz. Limnologisches Institut der Universitiit. 
,,Experimentelle Untersuchungen iiber das FreBverhalten mariner Copepoden". 

ScIINEPPENHEIM, Dr. R.: 23. 11. 1981 in Bremen. Biologisches Kolloquium der Uni
versitat Bremen. ,,Okophysiologische Anpassungen antarktiseher Tiere". 

SmDLER, Prof. Dr. G.: 5. 2. 1981 in Hannover, Institut for l\ileteorologie uncl Klima
tologie der Technischen Universitiit. ,,Die Struktur des oberfliiehennahen Ozeans". 

SMETACEK, Dr. V.: 2. 9. 1981 in Rostock. 7th Symposium of the Baltic :tvlarine Biologists. 
"Growth dynamics of a common Baltic protozooplankter: the ciliate Lohmanniella 
sp.". 

STEGMANN, P. und Dipl.-Biol. R. PEINERT: 1. 9. 1981 in Rostock. 7th Symposium of the 
Baltic l'vlarine Biologists. "Interrelationship between herbivorous zooplankton and 
phytoplankton and their effect on production and sedimentation of organic matter 
in Kiel Bight". 
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THEEDE, Prof. Dr. H.: 20. 5. 1981 in Kiel. Naturwissenschaftlicher Verein. ,,Okologi
sche und physiologische Auswirkungen von Schwermetallen in IGistengewassern". 
20. 7. 1981 in Essen. Universitat Gesamthochschule Essen, Fachbereich Architektur,
Bio- und Gcowissenschaften. ,,Schadstoffe im Blickfeld benthosokologischer For
schung".
2. 9. 1981 in Rostock. 7th Symposium of the Baltic l\farine Biologists. "Physiological
approaches to environmental problems of the Baltic".

TEEEDE, Prof. Dr. H. und Dr. P. SEIFERT: 1. 10. 1981 in Kiel, Tagung des Vereins zur 
F orderung des J\1la th. -Na turwissenschaftlichen Un terrich ts. ,, Hal tenmgstechniken 
bei l\ifeerestieren''. 

Woons, Prof. Dr. Dr. h. c. J. D.: 26. 8. 1981 in Hamburg. IAMAP General Assembly. 
"Solar heating and the diurnal thermocline". 

5.1.4 Forschungs-, Lehr- u n d  B e r a t u n gs aufenthaltc  1m Ausland 

BALZER, Dr. W.: 
23. 3.-9. 5. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.

BOLTER, Dr. M.: 
18. 3.-5. 5. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.

DAWSON, Dr. R.: 
11. 3.-30. 4. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.
27. 6.-24. 7. 1981
Bermuda Biological Station, Bermuda.

FLuGEL, Prof. Dr. H.: 
8. 7.-17. 7. 1981
Marine Biol. Association of United Kingdom, Plymouth, England
(Forschungsfahrt mit F. S. ,,Frederick Russel" in den ostlichen Nordatlantik).

GERLACH, Prof. Dr. S.: 
21.-23. 3. 1981 
Universitat Stockholm, Zoologisches Institut. 

GocKE, Dr. K.: 
14. 2.-21. 2. 1981 und 27. 2.-8. 3. 1981
Centro de Ciencias de! :Mar y Limnologia, San Jose, Costa Rica.
22. 2.-26. 2. 1981
Instituto de Investigaciones J\llarinas, Santa J\llarta, Kolumbien.

GRAVE, Dipl.-Biol. H.: 
27. 3.-16. 5. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.

HARDTKE, Dr. G.: 
15.-28. 3. 1981 und 29. 7.-5. 8. 1981 
Department for Electrical Engineering and Electronics der Universitat Dundee, 
Schottland. 
10.-13. 6. 1981 
University of Miami, Florida, USA, Division for Satellite Oceanography. 
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BoPPE, Dr. H.-G.: 
15. 10.-13. 11. 1981
Institut de Investigaciones Iviarinas, Santa !viarta, Kolumbien.

KREMLING, Dr. K.: 
15. 11.-13. 12. 1981
University of Alexandria Research Centre, Alexandria, Agypten.

KUHLMANN, Dipl.-Biol. D.: 
31. 3.-3. 4. 1981
Scottish Sea Farms Ltd., Oban and White Fish Authority, Hunderstone, Schottland.

LmBEZEIT, Dr. G.: 
18. 3.-6. 5. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.
27. 6.-24. 7. 1981
Bermuda Biological Station, Bermuda.
27.-29. 7. 1981
College of lVIarine Studies, Lewes, Delaware, USA.
30.-31. 7. 1981
Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, N. S., Kanada.

1\llEYER-REIL, Dr. L.-A.: 
15. 3.-2. 5. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.
22. 3.-16. 4. 1981
UNESCO Regional Training Course, San Carlos University, Cebu City, Philippinen.

IvIOLLER, Dr. A.: 
Wintersemester 1980-1981 (Vorlesung) 
San Carlos University, Cebu City, Philippinen. 
22. 3.-16. 4. 1981
UNESCO Regional Training Course, San Carlos University, Cebu City, Philippi
nen.

NELLEN, Prof. Dr. W.: 
18.-16. 8. 1981 
Verschiedene Universitiiten, Institute und Institutionen des Landes Nigeria, die 
sich mit meereskundlichen Arbeiten befassen. Nigeria, Afrika. 

QuANTZ, Dipl.-Biol. G.: 
8. 2.-6. 3. 1981
Israel Oceanographic and Limnological Research Ltd., Iviariculture Laboratory,
Eila t, Israel.
31. 3.-3. 4. 1981
Scottish Sea Farms Ltd., Oban and White Fish Authority, Hunderstone, Schottland.

ScHNEPPENHEIM, Dr. R.: 
21.-30. 9. 1981 
Kristinebergs :tviarinbiologiska Station, Fiskebiicksil, Schweden. 

SCHRAMM, Dr. W.: 
10.1.-26.2. 1981 
Polish Antarctic Station ,,Arktowski", King Georges Island, South Shetlands. 
23. 3.-9. 5. 1981
UNESCO Regional Training Course, San Carlos University, Cebu City, Philippinen.
6.-12. 12. 1981
Universitat Stockholm, Okologisches lnstitut
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SmDLER, Prof. Dr. G.: 
26. 11.-13. 12. 1981
Universitaten in Rio Grande, Florianopolis, Curitiba, Fortaleza und Recife;
Hydrographisches lnstitut in Rio de Janeiro, Brasilien.

STAHLMANN, Dipl.-Oz. ]. : 
7.-11. 12. 1981 
World l\!Ieteorological Organization in Genf, Schweiz, lnternationale Tarifve · artel ._ 

. 
lu�gen_ fi.ir A_RG�S-Driftbojen. , ') ( f I (.. -;:;, ,.... T1-1EEDE, P1 of. D1. H. . � "' 

an ,.7.-28. 2. 1981 n :J der Fisheries Research Institute, Penang, l'vialaysia. 
15. 3.-22. 4. 1981
San Carlos University, Cebu City, Philippinen.
14. 10.-15. 11. 1981
lnstituto de lnvestigaciones l'viarinas, Santa l'viarta, Kolumbien.

Wooos, Prof. Dr. Dr. h. c.]. D.: 
2. 1.-3. 3. 1981

� U, 1iverf'·,: 
\S'I Kiel 

<.,/ 
* 

Rosenstiel School of Ocean and Atmospheric Science, University of l\!Iiami, Fla.,
USA.

5.1.5 Wis sens c h a f t l iche  Konferenzen  i m  l n s t i tut 
23. 3.-3. 4.  1981: Workshop on the Analysis of  Hydrocarbons in seawater.
Veranstalter: l'vl. EHRHARDT

Konzentrationen von im l\lieerwasser gekisten bzw. fein verteilten Erdolkohlewasser
stoffen werden im Rahmen internationaler Projekte (z. B. GIPME - lVIarine Pollution 
:tvionitoring Project lVIARPOLMON, HELCOl\!I Baltic Monitoring Programme) an 
Hand der Fluoreszenzintensitat organischer l\lieerwasserextrakte gemessen. Obwohl im 
Prinzip gleichartig, verwenden verschiedene an den Projekten teilnehmende Institute 
zum Tei! unterschiedliche Verfahren der Probengewinnung, der Probenvorbereitung 
und der l'viessung. 

Ziel der Arbeiten wahrend des Workshops, an dem mit Ausnahme der So��etunion 
Wissenschaftler aus alien Ostseeanliegerstaaten teilnahmen, war es festzustellen, welchen 
Einflul3 die Art der Probennahme und Aufarbeitung bei gleicher Mel3methode auf die 
Ergebnisse haben bzw. welche Abweichungen bei der Verwendung unterschiedlicher 
Mel3gerate bei identischen Proben auftreten. 

Es wurde gefunden, dal3 im ersten Fall bei Konzentrationen von ea. 1.9 µg Olriick
standen pro dm3 die Abweichungen zwischen ± 15 - ± 31 % liegen, im zweiten Fall
bei ± 29% (Konzentration ea. 0.4 p.g · dm-3). Damit ist die Verwendbarkeit der fluori
metrischen l'viessung von Olri.ickstanden im l'vieerwasser in Spurenkonzentrationen ge
zeigt worden. 

Der praktischen Arbeit wahrend des Workshops ging ein zweitagiges Seminar voraus, 
bei welchem neueste Erkenntnisse auf dem Gebiet der Spurenanalyse von Kohlewasser
stoff en im l'vieerwasser und in suspendierten Partikeln vorgetragen und diskutiert wurden. 

Der Bericht i.iber den Workshop ist der Baltic :tviarine Environment Protection Com
mission in Helsinki zur Veroffentlichung in der Reihe der Baltic Sea Environment 
Proceedings zugesandt worden. 

Der Workshop wurde finanziell untersti.itzt durch Zuschi.isse des Bundesministeriums 
fi.ir Forschung und Technologie (MFU 05-11). 
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5.1.6 Ga stforsche r 

Name Titel Vor- Herkunfts- Zeit- Abteilung 
name institution u. -land raum 

( Anschrift) 

ANDREAE Dr. l'vI. 0. Dept. of Oceanography 10. 6.- l'vieeres-
Florida State University 28. 6. 1981 chemie 
Tallahassee, Fla., USA 

APPELBAUM s. Zoologisches Institut, 25. 8.- Fischerei-
Universitat Hamburg 28. 8. 1981 biologic 

BERMAN Prof. T. Kinneret Limnological 8. 9.- lVIarine Mi-
Dr. Laboratory, Tiberias, 12. 9. 1981 krobiologie

Israel 

BLECK Prof. R. Dept. of :Meteorology 1. 6.- Regionalc u. 
Dr. and Oceanography 30. 6. 1981 Theoretische

University of lVIiami, Ozeano-
Fla., USA graphie 

BOOTH w. University of South I. 4. 1978- l'vieeres-
Pacific, Fiji 15. 6. 1981 botanik

CANAL LOAIZA R. Instituto <lei Iviar, seit Fischerei-
Callao, Peru 10. 12. 1981 biologic

CERITOGLU A. l'viarmara Scientific and 4. 11.- l'vieeres-
Industr. Research 11. 11. 1981 chemie
Centre, Istanbul, Ti.irkei 

CREW N. Dept. of lVIarine 10. 6.- l'vieeres-
Chemistry, Bedford 29. 6. 1981 chemie
Institute of Oceanogra-
phy, Dartmouth, N.S.,
Kanada

DAUBNER Doz. I. Ustav Experimentalnej 26. 11.- rviarine 
Dr. Biologic a Ekologie 30. 11. 1981 Mikro-

Slovenskej Akademie, biologic 
Vied Sektor Limnologie, 
Pressburg, Tschechoslowa-
kei 

DHARMVANIJ s. Dept. of Marine 10. 6.- l'vieeres-
Science, Chulalongkorn 29. 6. 1981 chemic
University, Bangkok, 
Thailand 

DOMINGUEZ p ARA l\ifas ter S. l\!Jeeresministerium, seit J\1Iarine 
of Abt. Ozeanographie, 29. 3. 1981 Mikro-
Science Mexiko biologic 

EHRLICH Dip!.- M. Instituto Nacional di 5. 5. 1980- Fischerei-
Biol. Investigacion y Desar- 30. 4. 1981 biologic

rollo pesquero, l\!Jar de! 
Plata, Argentinien 
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Name Titel Vor- Herkunfts- Zeit- Abteilung 
name institution u. -land raum 

( Anschrift) 

FoFONOFF Prof. N.P. Woods Hole Oceano- 28. 9.- Theoretische 
Dr. graphic Institution, 10. 10. 1981 Ozeano"'

Woods Hole, l\fass., graphie 
USA 

GELLERT Dr. A. Universitat Konstanz, 16. 11.- Marine 
Institut fi.ir Limnologie 20. 11. 1981 Mikro-

biologie 

HAIDVOGEL Dr. D.B. Woods Hole Oceano- 9. 11.- Theoretische 
graphic Institution, 31. 12. 1981 Ozeano-
Woods Hole, Niass., graphie 
USA 

J !MENEZ WIENER G. Spanien seit Marine 
1. 10. 1981 Mikro-

biologie 

KAH RU Dr. M. Institute for Thermo- 21. 6.- Nieeres-
physics and Electro- 29. 6. 1981 chemie 
physics Tallinn, ESSR

KANG Dr. Y. University of Hawaii, 8. 12.- Theoretische 
Dept. of Oceanography 10. 12. 1981 Ozeano-
USA graphie 

KING Dr. R. School of Botany, Uni- 14. 7. 1980- Meeres-
versity of New South 12. 7. 1981 botanik
Wales, Sydney,
Australien

KRAAV Dr. v. Department of the 6. 1.- Nieeres-
Baltic Sea, Academy of 2. 3. 1981 physik 
Sciences, Tallinn, ESSR 

KRUSEMAN Dr. P. KN:tvII, De Bilt, I. 1.- Regionale 
Niederlande 31. 8. 1981 Ozeano-

graphie 

LAZIER Dr. J. Bedford Institute of 26. 9.- Theoretische 
Oceanography, 4. 10. 1981 Ozeano-
Dartmouth, N.S., graphie 
Kanada

LEONHARD J. Dept. of Marine 10. 6.- Nieeres-
Chemistry, Bedford 29. 6. ]981 chemie 
Institute of Oceano-
graphy, Dartmouth,
N. S., Kanada

NIINNETT Dr. P.J. Rutherford Appleton I. 7.- Regionale 
Laboratory, Slough, 31. 8. 1981 Ozeano-
England graphie 
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Name Titel Vor- Herkunfts- Zeit- Abteilung 
name institution u. -land raum 

(Anschrift) 

MOLLER Dr. H. GKSS, Geesthacht I. 2. 1975- Fischerei-
31. 7. 1981 biologie 

MYUURISEP Dr. s. Institute for Thermo- 21. 6.- Meeres-
physics and Electro- 29. 6. 1981 chemie 
physics, Tallinn, ESSR

PENA DE GOMEZ N. Instituto del Mar, seit Fischerei-
Callao, Peru 10. 12. 1981 biologie

PHILANDER Dr. S.G.H. University of Princeton, 4.6.- Theoretische 
Geophysical Fluid 6. 6. 1981 Ozeano-
Dynamics Lab., USA graphie 

POCKLINGTON Dr. R. Dept. of Marine 10. 6.- l\!Ieeres-
Chemistry Bedford 29. 6. 1981 chemie 
Institute of Oceano-
graphy, Dartmouth,
N. S., Kanada

PRICE Dr. J.M. University of Hawaii, I. 7.- Theoretische 
Dept. of Oceanography, 31. 12. 1981 Ozeano-
USA graphie 

SANFORD Dr. T. University of Washing- 12. 7.- Meeresphysik 
ton, Applied Physics 15. 7. 1981

Laboratory, Seattle, 
USA 

SCHOTT Prof. F. University of Miami, I. 7.- Theoretische 
Dr. Dept. of Meteorology 31. 8. 1981 Ozeano-

and Physical Oceano- graphie 
graphy, Fla., USA 

SIMON Dipl.- M. Universitat Konstanz, 30. 3.- l\!Iarine 
Biol. Institut fi.ir Limnologie 3. 4. 1981 Mikro-

biologie 

STAVES R. State University of seit Fischerei-
Louisiana, USA 1. 1. 1981 biologie 

TANG Dr. C.L. Bedford Institut of 10. 5.- Theoretische 
Oceanography, 12. 5. 1981 Ozeano-
Dartmouth, N.S., graphie 
Kanada 

VELIZ GARAGATTI :tvr. Instituto del Mar, seit Marine 
Callao, Peru 10. 12. 1981 Planktologie
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5.2 Forschungsarbe i ten  

5.2.1 Gri:il3ere Expedi t ionen 

Antarkt i s -Expedi t ion  1980/81  d e r  F o r s c h u n g s s c hi ffe ,,rvieteor", 
,,Walther  Herw ig" u n d  ,,J o h n  B i s c oe" 

Gemessen an ihrer Dauer uncl cler Zahl der teilnehmenden Wissenschaftler war die 
,,rvieteor"-Expedition 1980/81 wohl das bisher gri:il3te deutsche Antarktisunternehmen. 
Thematisch war sie breit angelegt. Wir verfolgten damit zwei Ziele: Die deutsche Meeres
forschung verfogt iiber Mi:iglichkeiten guter interdisziplinarer Kooperation, die in die 
Okosystem-Analyse des BIOMASS-Programms eingebracht werden sollte. Anclererseits 
wollten viele Nieeresbiologen uncl -geologen die Besonderheiten des Okosystems und der 
Sedimentbildung in der Antarktis erfassen, um sie mit ihren Erfahrungen in anderen 
Klimazonen zu vergleichen. 

Die Expedition wurcle vom Institut fi.ir Nieereskunde, Kiel, koordiniert. Das lnstitut 
und der Sonderforschungsbereich 95 stellten auch die Mehrzahl der Teilnehmer. Die 
Reise gliederte sich in drei Fahrtabschnitte, ANT I - ANT III, von je 4-6 Wochen 
Dauer, mit Wissenschaftleraustausch in Punta Arenas und Ushuaia. Eine extrem un
giinstige Eislage schrankte das Arbeitsgebiet der ersten beiden Fahrtabschnitte erheblich 
em. 

ANT I (13. 11.-18. 12. 1980) war auf die Frage nach der reichen pflanzlichen Primar
produktion am Rande des im Friihsommer zuriickweichenden Eises gerichtet. Das Sud
polarmeer ist gekennzeichnet durch das fleckenhafte Auftreten grol3er Niengen von 
Phytoplankton, die vom Krill und anderen Herbivoren abgeweidet werden. Am Eis
rand sowie in cler offenen Bransfield-Stral3e und Scotia-See wurden jeweils iiber mehrere 
Tage die Plankton-Konzentrationen uncl ihre physikalische und chemische Umwelt 
simultan gemessen. Physiker analysierten die kleinskaligen Wasserbewegungen und 
l'viikrostrukturen in der Wassersaule mit neuen hochauf li:isenclen Sonden. Chemiker und 
Mikrobiologen erfal3ten den Nahrstoffhaushalt, die Remineralisation und die Ausschei
dung organischer Substanz <lurch Plankton und Niikroorganismen, und Biologe\l be
stimmten die Zusammensetzung des Phytoplanktons und seine Procluktion in verschie
clenen Meeresgebieten und Wasserschichten (Naheres im Jahresbericht 1980). 

Der zweite Fahrtabschnitt (ANT II, 3. 1.-2. 2. 1981) war insbesondere dem Meeres
boden gewidmet. Der antarktische Schelf ist im Vergleich zu ancleren Seegebieten stark 
abgesenkt uncl bezogen auf die Tiefenstufe - reich an Bodentieren, insbesondere 
Detritusfressern. Uber die Aktivitat der Mikroorganismen und den Chemismus des 
Porenwassers war bisher in der Antarktis kaum gearbeitet worden. 

A NT I I fi.ihrte zunachst nach South Georgia und dann nach Siidwesten bis an die 
Eisgrenze am Abhang zur Weddell-See; abschliel3end arbeitete ,,Nieteor" vor Elephant 
Island und in der Bransfield-Stral3e. Von den 24 Fahrtteilnehmern waren zwei Ange
hi:irige des Instituts fi.ir Meereskunde und Angehi:irige des Sonderforschungsbereiches 
95, die i.ibrigen kamen aus dem Geologisch-Palaontologischen Institut der Universitat 
Gi:ittingen, aus dem Institut for Meeresforschung Brcmerhaven oder waren auslan
dische Gaste. 

Die geologisch interessierte Arbeitsgruppe wollte mi:iglichst lange, ungesti:irte Kerne 
mit dem Kasten- und Schwerelot gewinnen, um Aufschlu/3 iiber die Sedimentations
bedingungen .und die Porenwasserverhaltnisse unter verschiedenen Kaltwasserbeclingun
gen zu erhalten. Die Biologen konzentrierten ihre Arbeit auf die oberen Sedimentschich-
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ten, welche mit dem Kastengreifer erreichbar waren und bearbeiteten zoologische und 
mikrobiologische Objekte, organisch chemische und anorganisch chemische Verhaltnisse 
im Porenwasser, Kalorimetrie und Porenwasseraustausch. Ziel dieser Arbeiten war es, 
moderne l\ilethoden, welche sich in der Kieler Bucht und in ancleren Flachwassergebieten 
bewahrt haben, in den weitgehend unbekannten antarktischen Benthos-Gebieten ein
zusetzen, um Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten cler clort sich abspielenden Le
bensprozesse vergleichend zu erkennen. 

Die Eisbedingungen uncl die zahlreichen Steine am Meeresboclen behinderten cliese 
Arbeiten erheblich. Trotzdem konnten einige sehr brauchbare Kerne geborgen werden, 
darunter ein 11 m !anger Kern aus weichem Sediment in der Bransfielcl-Stral3e, cler be
sonclers gute Einblicke in das Seclimentationsgeschehen in einem antarktischen l'vleeres
gebiet ermoglicht und cladurch bemerkenswert ist, clal3 Methanblasen und lebensfahige 
Bakterien eine mikrobielle Aktivitat auch noch 11 m unter der Sedimentoberflache do
kumentieren. 

A N T  III (5. 2.-9. 3. 1981) konzentrierte sich auf den siicllichsten Teil der Scotia
See und auf die Weddell-See bis zum Siidpolarkreis. Dieser Fahrtabschnitt war vorwie
gencl auf Plankton- und Krill-Untersuchungen ausgerichtet. Hinsichtlich des Krills 
traten clrei Problemkreise in den Vorclergruncl: Die Verbreitung des Krills im :tvleer 
(hierzu waren auch wahrend ANT I und ANT II Fange gemacht warden), seine Bezie
hungen zur Umwelt und seine physiologischen Leistungen. Eingebettet waren cliese 
Untersuchungen in die Erfassung breiterer okologischer Zusammenhange. Die grol3-
raumige Verbreitung des Krills uncl seiner Brut in Beziehung zu den Wassermassen war 
von ,,Walther Herwig" und anderen Schiffen des FIBEX-Programmes erfal3t warden. 
,,Meteor" erganzte dieses Bild durch Planktonfange und hydrographische l\ilessungen. 
Die raumliche Inhomogenitat in der Verteilung des Phytoplanktons, <lessen Haufigkeit 
um den Faktor 50 schwankte, entspricht cler unruhigen Struktur cler Wassermassen. In 
welcher Weise davon auch das l\ilassenauftreten von Krill und seinen Larven bestimmt 
wire!, ist noch unbekannt. Um die Struktur des antarktischen Nahrungsnetzes zu erken
nen, mul3 vor allem das Phyto- uncl Zooplankton nach Arten, okologischen Anspriichen 
uncl physiologischen Leistungen analysiert werden. Das Phytoplankton ist in seiner Zu
sammensetzung selbst innerhalb einiger Seegebiete sehr unterschiecllich, clas Zooplankton 
envies sich als artenarm, es stellte sich bereits Ende Februar auf Uberwinterung ein. Die 
Vermehrungsrate des Phytoplanktons uncl die Enzymaktivitat des Zooplanktons schienen 
ebenso wie die Teilungsrate der Mikroorganismen im Verhaltnis zur niedrigen Wasser
temperatur erstaunlich grol3. 

Beim Studium cler Krillschwarme entstand der Eindruck, clal3 diese keine dauerhaften 
Gebilde sind. Zwar hielten sich grol3e Mengen von Krill wochenlang im gleichen See
gebiet, z. B. nordlich von Elephant Island auf. Sie schlossen sich aber je nach Tageszeit, 
Wetter und Stromungsverhaltnissen zu Wolken wechselncler Ausdehnung und Gestalt 
zusammen, die schnell auf� und absteigen konnen und sich clurch Verfrachtung oder 
eigenes Schwimmen auch horizontal bewegen. Durch die Mobilitat ist der Effekt der 
Krillwolken (02-Zehrung, Ammoniak-Ausscheidung, Abweiclen des Phytoplanktons) auf
das umgebencle Medium vielfach wenig augenfallig. Immerhin zeigten kurzfristig aus
gebrachte Sedimentfallen in krillreichen Gebieten einen clichten Regen von Krillkot. 
Innerhalb der Krillschwarme, aber auch in Konzentrationen von Krill-Larven, fand 
sich wenig anderes Zooplankton, wahrend an anderen Platzen grol3c l\llengen von Cope
poden gefunden wurden. Im Vergleich zu friiheren Jahren waren Salpen rclativ rar, 
Krill-Larven dagegen ungewohnlich zahlreich. 
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"Pose idon"-E xpedi t ion  in die  Gewas ser  vor  Por tuga l  

Die Abteilung IVIarine lVIikrobiologie unternahm vom 24. 4.-22. 5. 1981 eine For
schungsreise in die Biskaya und die portugiesischen Gewasser. Das Hauptgewicht lag 
auf der Untersuchung des Einflusses von Eutrophierungsprozessen durch den Ki.isten
auftrieb und die abwasserbelasteten Fli.isse Douro und Tejo auf Verteilung, Zusammen
setzung uncl Aktivitat der l\!Iikroflora. Die Probennahme erfolgte auf 9 Schnitten vor 
Portugal und an einzelnen Stationen in der Nordsee, dem Englischen Kanal und der 
Biskaya (insgesamt 64 Stationen). Auf einem Schnitt von der Nordsee bis in den Atlantik 
vor der Algarvekiiste wurde die Wirkung von Spurenmetallen auf das Phytoplankton 
und die Bakterien ermittelt. In der Biskaya uncl vor Portugal wurden schliel3lich aueh 
Untersuchungen i.iber die Verbreitung von Pogonophoren vorgenommen (H. FLUGEL, 
Meereszoologie). An dieser Reise nahmen folgende 3 Arbeitsgruppen teil: Mikrobio
logie, Isotopenlabor und Zoologie. 

,, Poseidon" -,,l'vie teor"-Exp e d i t i o n  ,,Nordos ta tl a n t i k  '81" 

Im Rahmen der Untersuchungen des Sonderforschungsbereiches 133 zur ,,Warm
wassersphare des Nordatlantischen Ozeans" konnte im Zeitraum 10. 7.-18. 9. 1981 ein 
erstes groBes Feldexperiment durchgefi.ihrt werden. Auf 2 Fahrtabschnitten des F. S. 
,,Meteor" (57. Reise) und 5 Fahrtabschnitten des F. S. ,,Poseidon" (76. Reise), die 
damit erfolgreich ihren ersten Hochseeeinsatz nach der Umri.istung durchfi.ihrte, arbei
teten 41 lVIitglieder der vier physikalischen Abteilungen des lnstituts im Seegebiet siid
ostlich der Azoren und i.iber dem :tviittelatlantischen Ri.icken zwischen den Azoren und 
55°N. Kernpunkt der Untersuchungen waren die am ozeanischen Warmetransport 
beteiligten Prozesse: Advektion <lurch windbedingte und geostrophische Stromungen, 
Wirbel, Fronten und Konvektion in den oberflachennahen Schichten. Mit Hilfe von 
langen hydrographischen Schnitten, flachenhaften hydrographischen Aufnahmen in aus
gewahlten Regionen sowie durch den Einsatz verankerter Stromungsmesser, satelliten
georteter Driftbojen und des ,,Batfish" konnten wesentliche lnformationen zu Zeit- und 
Raumskalen der am vVarmetransport beteiligten Prozesse gewonnen werden. 

,,Poseidon"- ,,Alkor" -Exp e d i t i o n  i n  die  Got landsee  und d e n  F inni schen  
IVI eer  b u s  e n  

Vom 9. bzw. 10. bis 28. 6. 1981 unternahm die Abteilung Meereschemie auf F .  S. 
,,Poseidon" und F. K. ,,Alkor" eine kombinierte Forschungsreise in die Gotlandsee, 
die mit einem Besuch des lnstituts fi.ir :tvieereskunde in Helsinki verbunden wurde. Mit 
dem chemischen Profiler-System wurden auf ea. 300 sm 10 bzw. 11 physikalische und 
chemische Parameter in Tiefen zwischen 10 und 100 m der Gotlandsee gemessen. AuBer
dem untersuchte man die Konzentration der Spurenmetalle Zink, Kadmium, Kupfer, 
Nickel, Kobalt, Aluminium, Eisen und l\!Iangan, besonders im Bereich der Redox
Sprungschicht zwischen oxischem und anoxischem Wasser. Organische Verbindungen 
wurden vor allem an Bord von F. K. ,,Alkor" untersucht. Von dem sowjetischen F. S. 
,,Aju Dag", clas zur gleichen Zeit im gleichen Seegebiet operierte, wurclen physikalische 
Daten zur Interpretation chemischer IvieBwerte im Austausch fi.ir diese erhalten. Auch 
Wissenschaftler wurden ausgetauscht (Dr. EHRHARDT auf ,,Aju Dag", Dr. Kahru, 
Dr. Iviyuurisep, beide lnstitut for Thermophysik und Elektrophysik, Tallinn, auf ,,Posei
clon"). Vom Bedford Institute of Oceanography in Dartmouth, N. S., Kanacla, nahmen 
Dr. Pocklington und die Herren Leonhardt und Crew an Bord von F. K. ,,Alkor" an 
cler Reise teil, um organisch-meereschemische Analysenmethoden mit clenen der Abt. 
Ivieereschemie an identischen Wasserproben zu vergleichen. 
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5.2.2 Arbei ten  d e r  Abte i lungen 

I. Re gionale  Ozeanographic

Die Forschungsaktivitaten des Jahres 1981 konzentrierten sich auf drei Teilprojekte 
des Sonderforschungsbereiches 133 ,,Warmwassersphare des Nordatlantiks" und ent
hielten sowohl theoretische als auch experimentelle Arbeiten. Die Abteilung lieferte 
einen wesentlichen Beitrag zur Expedition ,,Nordostatlantik '81" der Forschungsschiffe 
,,l\ileteor" und ,,Poseidon". Zusatzlich zu dieser Arbeit wurden Daten fri_iherer Ex
perimente (GATE, JASIN, FGGE) analysiert und die Primarproduktion modelliert. 

D e r  oberf lachennahe Ozean 

Zur Untersuchung von klimatologischen Aspekten im oberflachennahen Ozean wurde 
ein diagnostisches eindimensionales Modell benutzt, das eine ungewohnlich detaillierte 
Bcschreibung der Erwarmung <lurch Sonneneinstrahlung enthalt. Die Empfindlichkeit 
des Modells gegen Unbestimmtheiten der atmospharischen Anregung zeigt die Be
schrankung solcher l\ilodelle bei Untersuchungen der Unterschiede zwischen ver
schiedenen J ahren. 
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Abh. 1: Trajektorien eines typischen Planktonteilchens, dessen Aufenthaltsorl durch Turbulenz ver
andert wurde. 
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Im Sommer 1981 wurdc cin Mef3programm begonnen, bei dem die Temperatur- und 
Salzgehaltsstrukturen cntlang eines Schnittes Kanal-Azoren-OWS ,,C"-55° N mit Hilfe 
eines neuentwickelten Batfish-Systems aufgezeichnet wurden. Dieser Schnitt, Lange etwa 
5000 km, wurde zweimal abgefahren. 

Vorlaufige Ergebnisse, die mit einem dreidimensionalen Modell (primitive Gleichun
gen) einer mesoskaligen Front in Zusammenarbeit mit Prof. Bleck (Universitat Miami) 
erstellt wurden, zeigten Strukturen schnell anwachsender :rvrnander. Eine experimentelle 
Untersuchung der Strukturen eines Teils der nordatlantischen Polar-Front wurde als 
Tei! der Nordatlantischen Expedition 198! durchgefiihrt. Die thermohaline Struktur von 
:rviaandern mit synoptischer Skala sowie von mesoskaligen Wirbeln und einer mesoskali
gen Front wurde erstmalig erfolgreich vermessen. Die Analyse der Datensatze von 
GATE und JASIN wurde fortgesetzt (J. D. Woons, H. LEACH, W. BARKMANN,J. BAUER, 
A. HoRcH, J. F1sCHER, P.J. M1NNETT, P. KRUSEMAN).

Prima rpro d u k  t ion 

Das klassische Sverdrup-Problem (Bestimmung der Ursache der Frtihjahrsbliite des 
Planktons) wurde mit einem numerischen :rvlodell untersucht, das zwei neue Gesichts
punkte beri.icksichtigt: 

(a) Tagcsgange der Sonneneinstrahlung und der Deckschichttiefe und

(b) die vertikalen Trajektorien individueller Planktonteilchen, deren Aufenthaltsort
durch Turbulenz und ihre eigene Sinkgeschwindigkeit relativ zum Wasser verandert
wird.
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Abb. 2: Jahreszeitlichc Variation der Phytoplanktonverteilung. 
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Die Ergebnisse des Modells ermi:iglichen einen neuen Einblick in die Entwicklung der 
Planktonbli.ite im Friihjahr und erlauben eine umfassende Oberpri.ifung physiologischer 
Hypothesen der Photosynthese, ausgedri.ickt als Terme in den J\1odellgleichungen. In 
Abbildung 1 ist die Trajektorie eines typischen Planktonteilchens dargestellt. Abbildung 2 
zeigt die jahreszeitliche Variation der Phytoplanktonverteilung (J. D. WooDs, R. ONKEN). 

J\1e 13 sys  t emen twick 1 ung 

Entwickelt wurde ein geschlepptes, undulierendes ,,Batfish"-CTD-System, das im 
Sommer 1981 insgesamt dreiundzwanzig Tage eingesetzt wurde und nur an vier Tagen 
wegen technischer Defekte nicht benutzt werden konnte. Das in der Abteilung gebaute 
System enthalt Baugruppen, die an anderen Instituten entwickelt wurden, sowie einige 
neue Bestandteile. So sind ,,Batfish"-Ki:irper und die Hydraulik die Kupie einer britischen 
Version (IOS Wormley), die Mikroprozessor-Steuerung und Dateniibertragung ein 
Nachbau des Systems der FWG in Kiel. Als grundlegende Neuerung erfolgt die Steuerung 
des ,,Batfish" unabhangig von der verwendeten l'vle13sonde. In den Experimenten des 
Sommers 1981 wurde eine l'vIE-l'vlultisonde mit paarweise angeordneten Sensoren be
nutzt. Der 1\tlikroprozessor sorgt for die Aufzeichnung der gemessenen Oaten (16 Zyklen 
pro Sekunde) auf Magnetband und berechnet einmal pro Sekunde Druck, Temperatur, 
Leitfahigkeit und Dichte, die anschlie13end zur Anzeige gebracht werden (J. FISCHER, 
c. MEINKE, P.J. MINNETT).

H y d r o g r a p h i e  des  Nordat lant i schen Stromes  

Im Rahmen eines Teilprojektes des Sonderforschungsbereiches 133 ,,Warmwasser
sphare des Nordatlantischen Ozeans" soil die Struktur und der Verlauf des Nordatlanti
schen Stromes <lurch die Analyse hydrographischer Oaten, d. h. beobachteter Schich
tungs- und Stri:imungsverteilungen untersucht werden. Das den Feldmessungen zugrunde 
liegende Konzept konzentrierte sich 1981 auf die Region des Mittelatlantischen Riickens 
ni:irdlich der Azoren mit Fragestellungen in zwei Skalenbereichen: 

(a) Wieweit sind ,,Stromzweige" des Nordatlantischen Stromes vorhanden und wieweit
erzwingt der l'vlittelatlantische Riicken mit seinen quer verlaufenden Bruchzonen
eine i:irtliche ,,F estlegung" der S tromzweige?

(b) Welche Eigenschaften besitzen die mesoskaligen Wirbel im Nordatlantischen Strom
und welches ist ihre Rolle bei den Transportvorgangen?

Die durchgefi.ihrten Beobachtungsprogramme auf Forschungsschiffen ,,Walther 
Herwig", ,,l'vleteor" und ,,Poseidon" erbrachten mehrere hydrographische Schnitte 
entlang des J\1ittelatlantischen Ri.ickens zwischen 40 °N und 52 ° N sowie - in Zusam
menarbeit mit W. KRAUSS (Abteilung Theoretische Ozeanographie) eine engmaschige 
Aufnahme eines ea. 400 X 700 km gro13en Areals ni:irdlich der Azoren. Zusatzlich wur
den mit Hilfe verankerter Stri:imungsmesser und Thermistorketten sowie <lurch den 
Einsatz satelliten-georteter Driftbojen Informationen iiber das mesoskalige Stri:imungs
feld gewonnen (J. MEINCim). 

A q u a t o r i al e  Zirkulat ion  

Die umfangreiche Datenaufbereitung cler Expedition FGGE-Aquator '79 konnte ab
geschlossen werclen. Analysen fi.ihrten bisher zu folgenclen Ergebnissen: 

(a) Schnitte mit dem ,,Delphin", einem geschleppten, zwischen 10 uncl 90 m Tiefe auf
uncl absteigenclem CTD mit einer raumlichen Aufli:isung von 1 sm, wurclen zur
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Untersuchung des ,,aliasing" der regularen Bathysonden- und Wasserschopfer
schnitte rnit 10-15 Seerneilen Stationsabstand herangezogen. fvlitteilungen uber 
unterschiedliche Distanzen fohrten eindeutig zu dern Ergebnis, dal3 die Bathy
sondenschnitte und die rnit Wasserschopfern gewonnenen Schnitte chernischer und 
biologischer Parameter erst nach einer horizontalen fvlitteilung uber 30 Seemeilen 
weitgehend frei von nicht aufgelosten Anteilen interner Wellen, kleinraumiger 
Fronten etc. sind. Dieses Ergebnis stellt sicher, dal3 die ,,normalen" hydrographi
schen Schnitte der Expedition zur Untersuchung des Unterstromes mit seiner 
meridionalen Ausdehnung von i.iber 30 Seerneilen geeignet sind. 

(b) In einer Untersuchung der Kinematik niederfrequenter (Periodenbereich 4-40 Ta
ge) Stromungsschwankungen ergab sich, dal3 die beobachteten Amplituden und
Phasen der Stromungs- und Temperaturschwankungen rnit dem Bild eines meridional
und vertikal rnaandrierenden Unterstromes, der sudlich des Aquators liegt, zu ver
einbaren sind. Die Schichtungsbeobachtungen haben das bestatigt.

(c) Eine dritte Untersuchung zeigt, dal3 auf alien Schnitten uber den Aquator ein rnehr
oder weniger starkes vertikales Aufspreizen der Isolinien physikalischer und chemisch
biologischer Parameter im Niveau der Sprnngschicht vorgefunden wurde. Zur Er
klarnng wird vertikale Advektion im aufsteigenden Bereich der flachen Meridional
zirkulationen angenommen, die aus der unterschiedlichen Breitenlage von geogra
phischem und meteorologischern Aquator resultieren. Dmch Vergleich der Phasen
starken und schwachen Spreizens der Isolinien ergibt sich, daf3 erst bei Annahme
einer die l\lleridionalzirkulation modulierenden zonalen Wellenbewegung mit einer
Periode von ea. 25 Tagen die beobachteten Effekte erklart werden konnen (J.
MEINCKE).

F i schere ih  y d r o g r a p h i e  
.· � ' 

Das Schwergewicht der Arbeiten lag in cler Norwegischen See, fur die a <1,t1-d ver-
schiedener Datensatze die Ausbreitung des nordatlantischen Wassers im Nor e;:genstrom • , 
und im Westspitzbergenstrom untersucht wurde. Die in den vorangegangen -. erichtertl-, 
erwahnte Einrichtung eines Eichlabors konnte abgeschlossen werden (J. 1\llE il:cKt�! /IVt. , 1-

-1"'1.\) �·y·;,, .; II. T h e o r et i sche  O z e a n o g r a p h i e
<.,1 

Die 1981 eingeleitete Konzentration der Arbeiten auf den Nordatlantik im Rahmef1 
des Sonderforschungsbereiches 133 wurde fortgesetzt. Die Arbeiten i.iber die Ostsee 
wurden weitgehend zum Abschluf3 gebracht. 

Ostsee  

Das im J ahresbericht 1980 beschriebene barotrope Modell der Kieler Bucht wurde 
auf den baroklinen Fall erweitert. Es ist ein explizites Finite-Differenzen-fvlodell in 
mehreren Schichten mit einer variierenden horizontalen Auf losung. Es wurden typische 
Stromungsbilder der Kieler Bucht fur verschieclene Windrichtungen erzeugt. Die Arbei
ten sollen <lurch Vergleich mit fvlel3daten abgeschlossen werden (S. STRUVE-BLANCK). 
Desgleichen befinclet sich das Material von BOSEX 77 (N. CARBAJAL) sowie die Rech
nungen zm Elimination interner Wellen in der abschliel3enden Auswertung (S. HoPP). 

At lant ik  

Die Arbeiten im Atlantik (Sonclerforschungsbereich 133) konzentrieren sich auf drei 
Bereiche: die nurnerischen J\tlodellrechnungen, die Datenanalyse und die Satelliten-
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Schottland und Lannion/Frankreich fortgefohrt. Das lVIaterial liefert einen Einblick in 
die dynamischen Bewegungsvorgange mit Langenskalen von der groBraumigcn Zirkula
tion iibcr die synoptischen Wirbel und Strommaander (100-300 km) bis hin zu den 
mesoskaligen Effekten (5-10 km) an Fronten. Fiir die Nordatlantikexpedition '81 wurde 
erstmals im voraus cine aus Satellitendaten abgeleitete Oberflachentemperaturverteilung 
for das Operationsgebiet geliefert (Abb. 3), was sich for die Feldmessungen als sehr 
niitzlich erwies (G. HARDTKE, Th. VmHOFF). 

Die Arbeiten an Programmen zur Verarbeitung und Analyse von Daten satelliten
georteter Driftbojen wurden fortgefiihrt. Es wurde ein l'viodell zur Separation der wind
bedingten Stri:imungsanteile (Ekman- und Stokes-Drift) von dem gemessenen Lagrange' 
schen Bewegungsfeld der Bojentrajektorien erstellt. Damit sollen die quasi-geostrophi
schen Stri:imungsfelder vom WindeinfluB bereinigt werden (.J. STAHLMANN). 

In Zusammenarbeit mit J. MEINCKE (Regionale Ozeanographie) wurde die Hydro
graphie des Nordatlantischen Stromes und die aquatoriale Zirkulation bearbeitet. (E. 
FAHRBACH, w. KRAUSS, A. Sy, J. WILLEBRAND). 

III. l'vl e e r e s  phys  i k

G ATE ( G A RP Atlant ic  T r o p i c a l  E x periment)  

Nach AbschluB cler urspriinglich geplanten Datenanalysen und Publikationcn zeigte 
sich, daB ein internationaler Temperaturdatensatz aus dem Gebiet westlich von Senegal 
an andcrer Stelle nicht bearbeitet warden war. Da die Daten einen Einblick in die 
Zirkulation der Warmwassersphare in diesem Seegebiet versprechen, wurde mit ihrer 
Analyse begonnen ( R. BERKOWSKI). 

JASIN (Jo i n t  Air-S e a  Interact ion Project)  

Die Datenaufbereitung der im Herbst 1978 durchgefohrten J'vlessungen wurde abge
schlossen uncl cine Prasentation hydrographischer Daten sowie der Ergebnisse der Ver
ankerungen vorbereitet. Der nationale und internationale Datenaustausch wurde fort
gefohrt (l'vl. KNOLL). 

Aus den Stri:imungsdaten der Verankerungen K l  und K 2 wurden mit dem Verfahren 
der komplexen Demodulation Zeitreihen der Amplitude und Phase der l'vl 2-Gezeit in 
verschiedenen Tiefen gewonnen und mit Ergebnissen verglichen, die mit Hilfe der har
monischen Analyse berechnet wurden (C. KETZLER). Weiterhin wurde die winderzeugte 
Deckschichtvertiefung for den Zeitraum vom 17.-25. 8. 1978 untersucht und das Deck
schichtmodell von Denman (1973) angewandt. Unterschiede von 0.5°C zwischen beob
achteter und bercchneter Deckschichttemperatur sowie der aus der Warmebilanz unter 
Einbeziehung des Entrainment-Flusses berechnete eigentliche Warmeverlust der Deck
schicht von ea. 100 W /m2 <lurch horizon tale Advektion zeigen die begrenzte Anwendbar
keit eindimensionaler Modelle im JASIN-Untersuchungsgebiet (l'vl. PET0vv). Weiter
hin wurde mit einer genauen Beschreibung der hydrographischen Verhaltnisse innerhalb 
cines begrenztcn lVIeBgebietes (Fixed Intensive Array) begonnen (G. SmDLER, C. 0EL
MULLER). Untersuchungen einer Front, die am 2. 9. 1978 wahrend des 2. l'Vlultischiff
Experiments beobachtet wurde, ergaben in den verschiedenen Wassermassen unter
schiedliche Varianzen in der Temperatur und dem Salzgehalt auf festen Druckniveaus. 
Auf Grund der in den l\ilultisondendaten haufig beobachteten Treppenstrukturen inner
halb der jahrf'szeitlichen Sprungschicht wurde mit einer Analyse der Feinstruktur im Zu
sammenhang mit interne n Wellen und Vermischungsvorgangen begonnen (l'vl. KNOLL). 
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Die Mitglieder der Arbeitsgruppe veranstalteten im Februar ein internationales 
JASIN-Arbeitstreffen in Kiel. AuBerdem fand im August ein internationaler JASIN
Workshop in Woods Hole, U.S.A., statt (deutscher Teilnehmer: G. SmDLER). 

Warmwassersphare  d e s  At lant iks  

Die Arbeiten im Sonderforschungsbereich 133 ,,Warmwassersphare des Atlantiks" 
nahmen bei den Forschungsvorhaben der Abteilung einen breiten Raum ein. Sie ent
halten auch die Fortsetzung der bei NEADS (North East Atlantic Dynamics Studies) 
ausgefi.ihrten Nlessungen. Die Abteilung Nleeresphysik war i.iberwiegend an den Teil
projekten C 1 ,,Wassermassentransport im Kanarenbecken" (G. SmDLER, TH. :tvIOLLER, 
W. ZENK) und C 2 ,,Modellierung mesoskaliger Variabilitat im Kanarenbecken" (R.
Kii.sE, TH. MOLLER, G. SrnDLER) beteiligt

Die Arbeiten in C 1 enthielten Analysen historischer Temperatur- und Salzgehalts
daten mit dem Ziel einer Beschreibung der Wassermassenausbreitung im Kanarenbecken 
(E. WILLENBRINK) und der Pri.ifung der Anwendbarkeit von Temperatur-Salzgehalts
Beziehungen zur Berechnung dynamischer Topographien aus Temperaturdaten (L. 
STRAMMA, G. SrnDLER). Die Beobachtungsprogramme, die gemeinsam in C 1 und C 2 
durchgefi.ihrt wurden, enthielten eine Fortsetzung und Erweiterung von Nlessungen mit 
Langzeit-Gerate-Verankerungen und die Durchfiihrung hydrographischer :tviessungen 
wahrend der ,,:rvieteor"-Fahrt Nr. 57 im Kanarenbecken (R. K,i.sE, TH. NIOLLER, W. 
ZENK) sowie die Gewinnung eines weiteren groBraumigen Temperatur-Nleridional
schnittes mit dem Forschungsschiff ,,Polarsirkel" (E. WILLENBRINK). 

Im :Mittelpunkt der Arbeiten aufF. S. ,,Meteor" imJuli 1981 standen die Fortsetzung 
der Langzeitbeobachtungen von Temperatur- und Stromschwankungen in der Warm
wassersphare des Rezirkulationsgebietes im Nordost-Atlantik. AuBer den Verankerungs
arbeiten auf drei Positionen wurden Nlessungen zur Aufnahme des Nlassenfeldes und der 
Stromscherung durchgefi.ihrt. Dabei kamen erstmalig in Zusammenarbeit mit Dr. San
ford (Applied Physics Laboratory, Seattle, U.S.A.) Einweg-XCP-Sonden zur :tvlessung 
des Vertikalprofiles des horizontalen Stromvektors und zur Abschatzung des clamit ver
bundenen Warmetransportes zum Einsatz. Auf einem lVIeBprofil zwischen der Biskaya 
uncl den Kanaren wurclen auBerclem Daten zur oberflachennahen Temperatur- uncl 
Dichteschichtung gewonnen, welche durch kontinuierliche Beobachtungen mit einem 
moclernen geomagnetischen Elektrokinetographen (GEK) erganzt wurden. 

Die Analyse der Daten der Langzeitverankerungen wurcle fortgesetzt. Die aufberei
teten Stromungs- und Temperaturzeitreihen aus den Langzeitverankerungen der Jahre 
1977 bis 1980 wurclen in einem Datenband zusammengefaBt; die Zeitreihen aus cler 
MeBphase Oktober 1980 bis Juli 1981 liegen aufbereitet vor. Fi.ir die clrei deutschen 
NEADS-Positionen im si.idlichen Iberischen uncl zentralen nordlichen Kanarenbecken 
wurcle die Datenanalyse fortgesetzt. Dabei zeigt sich, daB die Vektorvarianz auf Zeit
skalen groBer als zwei Tage als MaB fi.ir die gesamte mesoskalige Aktivitat auf allen drei 
Positionen und in allen Tiefen nach etwa 400-500 Tagen unabhangig wird von der 
MeBdauer, wahrend die Werte fi.ir die mittlere kinetische Energie auf niedrigem Niveau 
( � 1 cm2/s2) weiter stark fluktuieren. Eine Abschatzung der Spektralwerte fi.ir die kineti
sche Energie zeigt im Gegensatz zu den weiter nordlich liegenden NEADS-Positionen cin 
Maximum auf Skalen groBer als 100 Tage. Besser statistisch abgesichert ist cler Abfall 
des Energiedichtespektrums mit w2 im Bereich 2 bis 100 Tage (TH. MOLLER). Diese 
Form des Spektrums und die Gesamtvarianz der Stromung kann zum Teil <lurch ein 
Wellenfeld beschrieben werden, das durch ein zufallig fluktuierendes Windfeld angeregt 
wird (R. Kii.sE). 
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Planungen uncl mel3technische Entwicklungen zur Vorbereitung der 1982 beginnenden 
intensiven JVIeBphase im Kanarenbecken wurden clurchgefiihrt. 

A n tarkt i s  

Die wahrencl cler Antarktis-Reise des F. S .  ,,l'vieteor" 1980/81 gewonnenen Stri:imungs
messungen wurclen im Hinblick auf den Wasseraustausch zwischen cler Scotia-See uncl 
clem Argentinischen Becken analysiert. Es konnten erstmals Uberstromungsereignisse 
von kaltem Boclenwasser zwischen cliesen beiclen l'vleeresteilen nachgewiesen werclen (W.

ZENK). 

We chse l  wi r k u ng l'vl eer -M eeres  bod  en  

Im Rahmen des Sonclerforschungsbereiches 95  ,,Wechselwirkung JVIeer-l'vieeresboclen" 
wurcle die Auswertung cler langzeitigen boclennahcn Stri:imungsmcssungen in cler i:ist
lichen Vejsnasrinne in Verbinclung mit meteorologischen Daten uncl Aufzeichnungen 
clanischer uncl cleutscher Pcgelstationen zwischen clem Skagerrak uncl cler zentralen Ost
see fortgesetzt. Abbilclung 4 zeigt die Haufigkeitsverteilung cler boclennahen Stri:imungen 
zwischenjuli 1975 uncl April 1978 in Abhangigkeit von Geschwincligkeit uncl Richtung. 
Im langperioclischen Bereich werclen die Ein- uncl Ausstromsitua tionen in der nordi:ist
lichen Kieler Bucht vom groBraumigen Winclfelcl gesteuert. Untersuchungen im Peri
oclenbereich 5.5-30.0 Tage ergaben, claB eine ea. 11-tagige quasiperioclische Schwan
kung die Stri:imungsverhaltnisse beherrscht. Sie wire! als Eigenperiocle im Resonator
verhalten des Systems ,,Ostsee-Beltsee-Kattegat-Skagerrak" verstanclen, die i.iber die 
Wasserstanclsanderungen im Skagerrak uncl im ni:ircllichen Kattegat direkt vom groB
raumigen Winclfelcl angeregt wire!. Kurzzeitige Stromspitzen sine! vor allcm als Folge 
ciner kraftigen Anregung cler Eigenschwingungen cler Ostsee anzusehen, die im Fehmarn
Belt eine Wasserstanclserhi:ihung erzcugcn (R. WITTSTOCK). 
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Abh. 4: Dreidimensionale Haufigkeitsverleilung bodennaher :Meeresslromungen (Tiefe 27 m, vVerle
anzahl 104403). Die Daten wurden zwischen Juli 1975 uncl :tvlarz 1978 in cler westostlich 
verlaufenclen V('.jsnasrinne (norclliche Kieler Bucht) mit verankerten Stromungsmessern ge
\vonnen. 
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Die Bodenstrommessungen mit der ProfilmeBanlage aus dem Friihsommer 1980 in der 
Kieler Bucht (Vejsnasrinne) und in der AuBenjade wurden ausgewertet. Schubspan
nungsgeschwindigkeiten u* und Rauhigkeitslangen z

0 
wurden nach der Profilmethode 

berechnet; for die Kieler Bucht ergaben sich Spitzenwerte von u* = 4 cm/s und 
z

0 
= 2 cm. Es zeigt sich, daB fast fiir die gesamte JvieBdauer ein logarithmisches Profil in 

der Bodengrenzschicht ausgebildet ist. Eine signifikante Beeintrachtigung des Profils als 
Folge der hier auftretenden Instationaritaten und Inhomogenitaten beziiglich der Dichte
schichtung ist nicht festzustellen. Allerdings hangt die Giiltigkeit entscheidend von der 
Hohe der Geschwindigkeit u ab; fiir u (300 cm Bodenabstand) < 25 cm/s sinkt der 
Korrelationskoeffizient unter 0.95. Die recht hohen Schubspannungswerte, die aus dem 
gesamten Profil iiber 3 m erhalten werden, werden signifikant kleiner, wenn man nur die 
Geschwincligkeiten aus den unteren Dezimetern zugrunde legt. Dadurch wird die l\!Iog
lichkeit der Zuordnung von berechneten Schubspannungswerten zu Langzeitmessungen 
mit konventionellen Stromungsmessern eingeschrankt (U. SCHAUER). 

l\!Ief3technische  E n t wi c k l ungen 

Fur den Einsatz im Sonderforschungsbereich 133 wurde die maximale Tauchtiefe der 
Freifallprofilsoncle (FPS) von 150 m auf 500 m erweitert. Die dafor erforderlichen Arbei
ten wurclen im Dezember 1981 abgeschlossen. Das Gerat wurde mit Erfolg auf der 
,,Poseidon"-Fahrt Nr. 80 im Skagerrak erprobt. Fiir Stromprofilmessungen mit draht
gefuhrten fallenden Sonden wurde ein neues Gerat entwickelt, das hinsichtlich Sensor
bestiickung, Abtastrate und Handhabung gegeniiber bisher bekannten Geraten wesent
lich verbessert wurde. Die drahtgefi.ihrte Profilsonde (DPS) enthalt zur Zeit einen alms
tischen Zweikomponenten-Stromsensor mit KompaB sowie l\!IeBfuhler for Neigung, 
Temperatur und Druck. Die Datenaufzeichnung erfolgt wie bei der FPS digital auf 
Magnetbandkassette. Die drahtgefiihrte Profilsonde wurde wahrend der ,,i'vieteor"-Fahrt 
Nr. 57 im Kanarenbecken und der ,,Poseidon"-Fahrt Nr. 80 im Skagerrak eingesetzt 
(]. BREITENBACH, P. MEYER). 

Zur Datenauswertung beider i'vieBsysteme wurden Rechner-Programme entwickelt, 
die eine schnelle graphische Darstellung der registrierten Daten an Bord erlauben (G. 
SCHALLER). 

Technische Weiterentwicklungen von Komponenten zu verankerten l\!IeBsystemen 
betrafen Reckversuche an verschiedenen Seilproben, Prufverfahren fiir akustische Aus
loser sowie die Verbesserung von Markierungsmitteln for Verankerungen. Im Rahmen 
eines 16-monatigen Langzeitversuchs wurde eine l\!IeBserie mit Batterien fiir akustische 
Fernausloser abgeschlossen. Fiir die bei verankertcn Geraten vorgegebenen Bedingungen, 
wie geringe Stromaufnahme bei niedrigen Temperaturen, zeigten sich deutlich fabrikat
spezifische Unterschiede (D. CARLSEN, F. BEHREND, W. ZENK). 

IV. Marit ime Meteorologie

U n tersuchungen  d e r  W e chse lwirkung Oze a n-Atmosphare  
( KONTUR, PUKK) 

Die Abteilung nahm an  den von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geforderten 
Feldexperimenten KONTUR und PUKK teil, die gleichzeitig im Herbst 1981 im Ge
biet der Deutschen Bucht und der Nordseekuste stattfanden. KONTUR diente zur Un
tersuchung der von Kusteneffekten unabhangigen Konvektion und Turbulenz, wahrend 
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das Ki.istenexperiment PUKK gerade diejenigen meteorologischen Prozesse untersuchte, 
welche beim Ubergang Land-1vleer und umgekehrt auftreten. Im Experiment KONTUR 
wurde vor allem der Warmetransport untersucht, der von der l\!Ieeresoberflache durch 
die Konvektion in hohere Schichten cler Troposphare erfolgt. Dies ist ein sogenannter 
mesoskaliger Prozef3, der zu kleinraumig ist, um durch die i.iblichen synoptischen l\ilef3-
netze erfa!3t zu werden, und zu grof3, als daf3 l\ilessungen an einem Punkt ausreichen wi.ir
den. Wegen der Kopplung von Turbulenz und Konvektion in der Nahe der l\ileeres
oberflache sind i.iberdies detaillierte, empfindliche tvlessungen erforderlich. Daher wurde 
ein spezielles :tvlef3netz eingeriehtet. Zurn Einsatz kamen fi.inf Schiffe (darunter F. S. 
,,IVIeteor" und F. S. ,,Poseidon") sowie zwei Flugzeuge. 

Die rvressungen von KONTUR lieferten zugleich die seeseitige Information fi.ir das 
Ki.istenexperiment (PUKK). An den l\ifessungen landeinwarts waren 14 Institute be
teiligt. 

An der deutschen Nordseekuste findet man eine Dreiteilung des Untersuchungs
gebietes insofern, als clcr eigentlichen Ki.istenlinie noch das Wattenmeergebiet vorge
lagert ist. Dieses unterscheiclet sich in den thermischen Eigenschaften sowohl von dcr 
offenen See als auch vom Marschgebiet hinter der Deichlinie und dem festen Land uber
haupt. Die Arbeit im Wattenmeergebiet ist dabei <lurch die relative Unzuganglichkeit 
besonders erschwert. Die Abteilung lVIaritirne l\ileteorologie hat das in den vergangenen 
Jahren konstruierte Dreibein im Rahmen des Kiistenexperimentes im Wurster Watt 

Abb. 5: Neuentwickelte Apparatur zur :tviessung des Turbulenzzustandes ilber dem ,,vattenmeer, 
dessen Kcnntnis fiir die Untersuchung der Umstellung der Stromung beim Ubergang ilber 
die Kustenlinie wichtig ist. 
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eingcsetzt. Auf cliese Weise war es moglich, in clcm Wattenmeergebiet eine Station zur 
Untersuchung cler Wii.rmebilanz einzurichten. Zugleich wurcle mit einer neu entwickel
ten Apparatur cler Turbulenzzustancl i.iber clem Wattenmeergebiet gemessen, clessen 
Kenntnis besonclers for die Untersuchung cler Umstellung cler Stromung beim Ubergang 
i.iber die Ki.istenlinie wichtig ist. Die Messungen - welche die einzigen Informationen
aus clem Wattgebiet liefern - konnten erfolgreich clurchgefi.ihrt wcrclen. Abbilclung 5
zeigt clas System beim Einsatz (L. HASSE, K. UHLIG, H. FECHNER).

Kieler  B u c h t  

Die i n  friiheren Jahren begonnenen Untersuchungen cler meteorologischen Felder 
i.iber cler Kieler Bucht wurclen weitgehencl abgeschlossen. Bei cler Benutzung des GAN
DIN'schen optimalen Intcrpolationsverfahrens ergab sich eine gute Beschreibung cler
Wind- uncl Temperaturfelcler, wenn bei den empirisch bestimmten Korrelationsfunkti
onen nicht nur die Orientierung nach Himmelsrichtungen, sondern auch Homogenitii.t
bzw. Inhomogenitii.t des Untergruncles mit beri.icksichtigt wurden (G. HESSLER).

Wasse r cl a m p f b i l a n z  des  O s t s e e r a umes  

Die Untersuchungen der Bilanz von Verdunstung uncl Niederschlag im Bereich der 
Ostsee, die im Rahmen des Internationalen Hydrologischen Programms (IHP) der 
Ostseeanliegerstaaten in den V 01jahren clurchgefiihrt wurden, wurden abgeschlossen. 
Die noch verbleibenden Arbeiten dienen im wesentlichen zur Vorbereitung der Druck
legung des AbschluBberichtes (FR. DEFANT). 

Al lgemeine Z i r k ulat ion  cl e r  A t m o s p h ii. r e  

Die Untersuchung des globalen Drehimpulstransportes i n  cler Hohe cler 200 mb
Flii.che, die auf einem achtjahrigen Datensatz des Deutschen Wetterdienstes beruht, 
wurcle fortgefi.ihrt uncl ist zu einem gewissen AbschluB gelangt. Neben einer statistischen 
Darstellung im Frequenz-Wellenzahl-Raum dieser fiir das Verstii.ndnis cler Allgemeinen 
Zirkulation wesentlichen Transporte ergaben sich insbesonclere Vorschlii.ge fiir ihre Pa
rametrisierung. Diese Ergebnisse sine! wesentlich auch fiir Klimamoclellierungen (A. 
LEACH). 

K lima to log ie  d e s  N orcl a  t l a n  t i k s  

Diese neu aufgenommenen Arbeiten sollen dazu dienen, die im Rahmen des Sonder
forschungsbereiches 133 ,,Warmwassersphii.re des Nordatlantiks" erforclerlichen Infor
mationen iiber die klimatischen Zustii.nde und Variabilitii.ten zu geben. Hierfiir wurde 
ein von A. Bunker bearbeiteter Datensatz maritim-meteorologischer Daten von cler 
Woods Hole Oceanographic Institution i.ibernommen. iviit diesem Datensatz konnen 
Darstellungen der Klimavariablen auf dem Nordatlantik gewonnen werden, die eine 
rii.umlich detailliertere Aufglieclerung gestatten als sie bisher moglich war. Hier wurden 
die ersten Felder errechnet (H.J. IsEMER, H. FECHNER). 

Optimale  Anpassung  von D r u c k - u n d  Wincl f e l d  a n  d e r  :tvie e r e s o b e r f l ii. c he 

Fi.ir die experimentelle Arbeit cler Ozeanographen ist im allgemeinen eine genaue 
Kenntnis des Windfeldes an der J'vieeresoberflache erforclerlich. Da relativ wenige meteo
rologische Beobachtungen auf See vorliegen, miissen moglichst alle vorhanclenen Infor
mationen genutzt werclen. Fi.ir diese Untersuchungen wurde ein Konzept zur gleich-
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ze1tigen Auswertung von Druck- und Windfeld entwickelt, das auf der Grenzschicht
theorie beruht. Dieses wird zunachst mit Daten des v\, etterdienstes gepri.ift, die for den 
Zeitraum der in dem vergangenen Jahr durchgefi.ihrten Expedition zur Verfi.igung stehen. 
Diese Daten wurden <lurch Druckmessungen auf driftenden Bojen erganzt (U. HERR
MANNSEN, L. HASSE) . 

V. Nieereschemie
N ahrst o f f c h e mi e 

Wie in den beiden vorangehenden Jahren wurden auch im Juni 1981 anorganisch
chemische sowie physikalische Parameter in der Gotland-See mit dem Profiler-Schlepp
system und gekoppeltem automatisierten Analysesystem gemessen. Jvlit dem Daten
material aus drei aufeinander folgenden J ahren ki.:innen jetzt Fragen nach Art und Ur
sprung kleinraumiger und kurzzeitiger Variabilitat dieser J\1eJ3groBen bearbeitet werden. 
Offenbar handelt es sich bei den beobachteten sprunghaften Veranderungen nicht um 
Folgen einer ,,Patchiness" im Sinne isolierter, in sich abgeschlossener Wasserkorper, son
dern um ein wellenartiges Auf- und Abbewegen horizontal geschichteter Wasserkorper 
mit unterschiedlichen hydrographischen uncl chemischen Eigenschaften (H. P. HANSEN, 
]. PETERSEN). 

In verschiedenen Gebieten der Kieler Bucht, auch solchen, deren Bodenwasser sonst 
gelosten Sauerstoff enthalt, wurde im Spatsommer und Herbst Schwefelwasserstoff als 
Produkt mikrobieller Sulfatreduktion bei der Remineralisierung organischer Substanz 
gefunden. Die Ursache dieser Erscheinung wird vor allem in der <lurch spatsommerlich 
warmes Wetter und nur schwache ostliche Wintle begiinstigten, langeren Stagnation der 
betroffenen Wasserkorper gesehen. Diese Untersuchungen werden fortgesetzt, um bessere 
Daten iiber die Haufigkeit des Auftretens schwefelwasserstoffhaltigen Bodenwasser im 
Bereich der Kieler Bucht zu erhalten (M. EHRHARDT, A. WENCK). 

Lu f t c h e m i s c h e  U n  ter such  ung e n  

Da die Ergebnisse von Untersuchungen friiherer J ahre sowie Literaturdaten (siehe 

"Assessment of the Effects of Pollution on the Natural Resources of the Baltic Sea", 
Baltic Sea Environment Proceedings, 1980) auf einen betrachtlichen Eintrag verschmut
zender Substanzen wie Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe aus der Atmosphare in 
die Ostsee schlieBen !assen, wurden diesbezi.igliche Untersuchungen intensiviert. Vor
laufige Daten deuten darauf hin, daB die Ostsee abhangig von Jahreszeit und Wind
richtung fi.ir bestimmte Kohlenwasserstoffe (Aliphaten) eine Senke oder eine Quelle sein 
kann, for andere dagegen (polycyclische Aromaten) vor allem eine Senke (F. BoucHER
TALL). 

Bei der luftchemischen Untersuchung von Spurenmetallen zeigte sich, daB bereits die 
Filtration von 20 1113 Luft ausreicht, um iiber 30 Elemente <lurch Neutronenaktivierung 
und Rontgenfluorszenzanalyse quantitativ zu bestimmen. Durch Kovarianzanalysen 
stellte man fest, daB Natrium und Chlor fast ausschlieBlich aus dem lVIeer stammen und 
sich als Indikator fi.ir den maritimen Aerosolanteil eignen. Aluminium, Scandium, 
Thorium, Lanthan und Cer stammen dagegen offenbar ausschlieBlich aus Kontinental
staub, wahrend Arsen, Zink und Selen anthropogenen Ursprungs sind (B. SCI-INEIDER). 

O r g a n i s  che  J\1I ee r e s  chem ie 

Bei der Untersuchung organischer Nieerwasserbestandteile zeigte sich, daB Kohlen
wasserstoffe betrachtliche Unterschiede beziiglich ihrer chemischen Natur und ihrer 
Konzentrationen aufweisen, je nachdem ob sie frei im Wasser gelost bzw. dispergiert 
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oder an Partikel gebunden sind. Innerhalb jeder lVIatrix findcn sich Unterschiede auch 
zwischen Oberflachen- und Tiefenwasser. In Partikeln des Oberflachenwassers i.iber
wiegen mit Konzentrationsunterschieden von ein bis drei Zehnerpotenzen biogene, ein
und mehrfach ungesattigte Olefine die teilweise anthropogenen Alkane. In Partikeln des 
Tiefenwassers fanden sich verzwcigtc Alkane, die in Partikeln des Oberflachenwassers 
fehlen. Fettsauremethylester dagegen haben unabhangig vom Wasserkorper uncl von der 
Jahreszeit nahezu gleiche Zusammensetzung. Die Konzentrationen einzelner Verbin
dungen liegen im Bereich einiger zehn Picogramm bis Nanogramm pro Partikel pro dm3. 
Vergleicht man Konzentrationen im Wasser und in Partikeln pro Gewichtseinheit, so 
findet man ea. 106-fach hohere Kohlenwasserstoffkonzentrationen in den Partikeln. (Ch. 
OsTERROHT, G. PETRICK). 

Fi.ir die im J\!Ieerwasser anzutreffenden aromatischen Ketone konnte eine photo
chemische Oxidation von entsprechenden Kohlenwasserstoffen als Bildungsweise plau
sibel gemacht werden, da Athylbenzol in von organischcn Substanzen befreitem J\1eer
wasser sich <lurch kurze UV-Bestrahlung leicht zu Acetophenon oxidieren lieB (J\1I. 
EHRHARDT, H.P. HoPF). 

Oxoverbindungen fanden sich auch in der fli.ichtigen organischen Fraktion. Es han
delt sich vor allem um gesattigte und ein- bis mehrfach ungesattigte Alkanale. Durch mit 
gaschromatographischer Trennung gekoppelte J\!Iassenspektrometrie wurcle im J\tfeer
wasser ein J\!Iultifiden-Analogon gefunden, bei dem es sich wahrscheinlich um ein Phyto
plankton-Pheromon handelt (]. DERENBACH). 

Spurenmetal lchemie  

Im Bereich der Spurenmetallchemie konzentrierten sich die Untersuchungen in  cler 
Ostsee auf zwei Fragen: 

1) Wie verhalten sich Spurenmetalle an der anoxischen Grenzschicht bzw. im sauerstoff
freien Tiefenwasser?

2) Lassen sich Kupfer-organische Verbindungen im Ostseewasser nachweisen, und welche
Prozesse fohren zu ihrer V eranderung?

Auf alien Vertikalprofilen in der Ostsee mit H
2
S-haltigem Tiefenwasser konnten bei

den untersuchten J\!Ietallen (Zn, Cd, Cu, Ni, Co, Fe, J\!In) starke Gradienten in der 
Redox-Grenzschicht nachgewiesen werden. Dabei wurden bei den schwerloslichen J\1e
tallsulfiden stets hohere Gehalte angetroffcn als ihrem Loslichkeitsprodukt entsprechend 
theoretisch angenommen werden kann. Erste J\1Iodellrechnungen !assen vermuten, daB 
die Konzentrationen sehr wahrscheinlich von der Tendenz dieser J\!Ietalle zur Polysulficl
bildung bestimmt werden (K. KREMLING). 

Die Untersuchungen i.iber Kupfer-organische Verbindungen in der Ostsee (2. Tei! des 
Ostsee-Projekts) sind fortgesetzt worden. Obwohl ihre Existenz in verschiedenen Gebie
ten der Ostsee und zu unterschiedlichen Jahreszeiten nachgewiesen werden konnte, ist 
eine Strukturaufklarung bis heute nicht gelungen. Es konnten jedoch weitere Fort
schritte bei der Losung dieses schwierigen analytischen Problems erzielt werden. Das 
biologisch-chemische Verhalten dieser Substanzen wurde in mehreren Feldversuchen 
studiert, wobei vor allem die Auswertung der durchgefohrten Dauerstationen zu inter
essanten Ergebnissen gefohrt hat. Die Tag-Nacht-Gange der Kupferverbindungen !assen 
biologisch gesteuerte Veranderungen vermuten. In weiteren Feldversuchen, die in Zu
sammenarbeit mit K. GocKE aus der Abteilung Marine Mikrobiologie durchgefohrt 
werden, soil dieses Phanomen naher untersucht werden (K KREMLING, C. OsTERROHT, 
A. WENCK).
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Das Forschungsvorhaben iiber die chemischen Bindungsformen von Zinn ist mit der 
Erprobung des Analysensystems und ersten Feldarbeiten fortgesetzt worden. Den Schwer
punkt bildeten Untersuchungen an der Grenzflache Sediment-Wasser. Sie sollen Auf
schluB geben iiber Remobilisierungsraten for Zinn unter anoxischen Bedingungen und 
dariiber, ob das Sediment eine Quelle for die Methylverbindungen dieses Elements dar
stellt (T. PETENATI, K. KREMLING). 

Wahrend der ,,Meteor"-Fahrt Nr. 57 (Nordatlantik '81) im August/September des 
J ahres wurde mit einem speziell entwickelten Pumpsystem die horizon tale Verteilung 
der Elemente Cd, Cu, Ni und l'vln auf Schnitten ni:irdlich der Azoren und zum europai
schen Kontinent hin registriert. Ziel dieses Vorhabens ist die Erweiterung der noch immer 
diirftigen Datenbasis iiber den offenen Ozean (,,baseline studies") und der Versuch, 
iiber eine physikalische und chemische Wassermassenanalyse Einblick in den Mechanis
mus der Verteilung dieser Elemente zu gewinnen (K. KREMLING). 

SFB 95 - Anorganische  l'vieere schemie  

Durch Teilnahme an der Antarktisexpedition ,,Meteor 56" bestand die Mi:iglichkeit, 
die langjahrigen Untersuchungen iiber Abbau organischer Substanz und Riickfiihrungs
prozesse an Flachwassersedimenten auf ein Schelf- und Kontinentalrandgebiet auszu
dehnen. Zu diesem Zweck wurde ein in situ-Porenwassersammler an einem Gestell zu
sammen mit einer Unterwasserkamera von der ,,l'vieteor" auf den l'vieeresboden (max. 
Tiefe 2 OOO m) gesetzt, wo aus verschiedenen Tiefen iiber und unter der Grenzflache 
automatisch Wasser- bzw. Porenwasserproben gezogen wurden. Die in situ-Entnahme
technik erlaubte es, an diesen ,,suboxischen" Sedimenten auch Profile for geli:isten Sauer
stoff aufzunehmen. Daneben wurden zusammen mit der geochemischen Arbeitsgruppe 
des Geologisch-Palaontologischen Instituts der Universitat Kiel Kastengreifer- und Ka
stenlotkerne im Hinblick auf friihdiagenetische Prozesse bearbeitet. Eine gesonderte 
Studie galt der Bestimmung von Austauschkoeffizienten for geli:iste Substanzen an der 
Grenzflache. 

Bei einem sechswi:ichigen Forschungsaufenthalt an der meeresbiologischen Station 
der San Carlos Universitat, Cebu City, Philippinen, wurde interdisziplinar der Kreis
lauf organischer Substanz untersucht; innerhalb dieses Projekts wurden Freisetzungs
raten vom Boden und Remineralisation im Boden bestimmt. Zur Bestimmung von Kurz
zeitfluktuationen aufgrund des Tag/Nacht- bzw. Tideneinflusses wurde in einer flachen 
Bucht ein 30-stiindiges interdisziplinares Experiment mit kurzen Probennahmeabstan
den durchgefohrt. 

Zur Frage, unter welchen Bedingungen Schwermetalle am Boden festgelegt bzw. frei
gesetzt werden, wurden in einem dreimonatigen Glockenexperiment (unter Beteiligung 
von Kollegen aus Kanada und vom Geologisch-Palaontologischen Institut der Uni
versitat Kiel) die Konzentrationsanderungen von redox-abhangigen Komponenten 
und verschmutzungsrelevanten Schwermetallen (N03/N02, Mn, Fe, CrO�}CrH, ]03,

so!-;s2- u. a.) in Abhangigkeit von sich andernden Umweltparametern bestimmt.

Im Rahmen der Arbeit iiber bioturbate Austauschleistungen an der Sediment/Wasser
Grenzflache wurden verschiedene ,,Tracer" auf ihre Eignung iiberpriift, an einem mathe
matischen l'vfodell zur Beschreibung spezieller Diffusionsprozesse gearbeitet sowie an 
Kernen aus verschiedenen Meeresgebieten experimentell die Austauschkoeffizienten be
stimmt (BALZER, Drc1rn). 
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SFB 95 - organi sche ivleereschemie  

Wie bereits in den vergangenen] ahren stand die Anwendung der in  der Arbeitsgruppe 
entwickelten flussigkeitschromatographischen Techniken auf biologische und geologische 
Fragestellungen im Vordergrund der Arbeit. Untersuchungen zur Charakterisierung 
partikuliiren J\!Iaterials anhand der Aminosaure- und Zuckerspektren wurden an Pro
ben aus der Antarktis, den Philippinen und der Ostsee weitergefohrt. Auf dem Gebiet der 
organischen Geochemie wurde die Verteilung dieser Verbindungen und der Humin
siiuren in Sedimenten aus der Antarktis und dem Skagerrak untersucht. Porenwiisser 
anoxischer Flachwasserkarbonatsedimente wurden im Zusammenhang mit Stoffaufnah
meexperimenten an darmlosen Oligochaeten analysiert. Die analytischen Techniken 
wurden weiter verbessert, eine fliissigkeitschromatographische 11:ethode zur Trennung 
kurzkettiger Aldehyde und Ketone nach Extraktion wurde entwickelt (R. DAWSON, 
G. LmBEZEIT, l\11. Sc1-IUMANN, F. BoHDE).

VI. Meeresbotanik

Nach der Berufung von S. Gerlach zum Abteilungsleiter wurde 1981 die Arbeits
richtung der Abteilung auch auf andere Bereiche der Benthosokologie ausgedehnt, eine 
Tendenz, welche sich 1982 fortsetzen wird. 

Zoo  ben  t hos-Struk  tur  

In Zusammenarbeit mit Frau J\!I. Schrage (Institut for J\!Ieeresforschung, Bremer
haven) wurden Untersuchungen uber das GroJ3enspektrum der Organismen im Benthal 
an einer sandschlickigen Nordsee-Station abgeschlossen; ahnliche Untersuchungen an 
Sedimenten der Kieler Bucht wurden begonnen (S. GERLACH, A. HAHN). 

P h  yto  ben  thos-S t r u k t u r  

Taxonomische Untersuchungen iiber die Abgrenzung von Arten i n  den Gattungen 
E11tero11101pha und Cladophora wurden fortgesetzt, ebenso floristische Untersuchungen uber 
die Zusammensetzung der Kleinalgen-Vegetation (H. SCHWENKE, E. KAMINSKI). 

Die Compu teranalyse von V egeta tionsprotokollen von F elskusten in dem gesamten 
Ostseeraum fohrt zu dem Ergebnis, daB es nicht moglich ist, Gesellschaften nach gangi
gen pflanzensoziologischen Kriterien zu definieren. Noch starker als fi.ir die relativ stabi
len Gebiete des Kattegats und der inneren Ostsee gilt dies for das Ubergangsgebiet der 
Beltsee, das durch stark wechselnde Umweltbedingungen ausgezeichnet ist. Dennoch 
kann man durch entsprechende Computerprogramme auch bei der Algenvegetation der 
westlichen Ostsee statistisch erfaJ31:)are GesetzmaBigkeiten erkennen, was die Zusammen
hange zwischen Algenverbreitimg, Wassertiefe, Sedimentbeschaffenheit, Wasserbewes 
gung und jahreszeitlichen Einfli.issen anbelangt. Vegetationskundliche Untersuchungen 
wurden erneut im Gullmar Fjord (Schwedische Westkuste) und bei Herdla (Norwegen) 
durchgefuhrt (M. MEYER). 

D i a t o m een-Vegetat ion  de s  Wattenm eeres  

1976 und 1977 gewonnene Datensiitze iiber die Verteilung des Mikrophytobenthos im 
Watt des Jadebusens wurden mit der Cluster-Analyse bearbeitet, um Zusammenhange 
zwischen Diatomeen-Verbreitung und Bodenfauna, Sedimentstruktur und Bodenmor
phologie zu erkennen. Es wurden auch die sedimentchemischen Daten gewonnen, welche 
in den Vergleich einbezogen werden sollen (G. RAMM). 
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Zoobenthos-Untersuchungen i m  Rahmen d e s  SFB 95 

Die regelmal3igc Sarnmlung van Makrofaunaproben an den seit vielen Jahren unter
suchten Stationen ,,Stiderfahrt" und ,,Boknis Eck" in der Kieler Bucht wurden fortge
setzt; ein Tei! der Proben konnte auch schon ausgewertet werclen (H. Rmmim). Daten 
aus diesen Langzeitserien wurden zusammen mit Datcn aus der N orclsee for die haufigen 
Arten Abra alba und Diast)'lis rathkei zusammengcstellt und mit den klimatischen Veriin
derungen (Eiswinter) korreliert (H. RuMOHR gemeinsam mit E. RAcHOR, Institut fiir 
1\!Ieeresforschung Bremer haven). 

Im September-Oktober 1981 ergab sich aus einer hydrographischen Extremsituation 
anhaltender Sauerstoffmangel in weitcn Bereichen der Kieler Bucht unterhalb etwa 20 m 
Wassertiefe. Konsequenz war, daJ3 groJ3raumig in betriichtlichen Arealen die ivlakro
fauna abstarb. Durch sturmische Wetterlagen im Oktober 1981 wurde sauerstoffreiches 
Wasser auch wieder in die tieferen Bereiche der Kieler Bucht geschafft, so daB sich in
zwischen die Wiederbesiedlung der toten Zonen durch opportunistische ivlakrofauna
Arten anbahnt. Es wurde begonnen, Auswirkungen auf das Verhalten der Bodenfische 
und auf die Fischerei zu untersuchen (H. RuMOHR, ivI. WEIGELT). 

Phytobenthos -Untersuchungen i m  Rahmen des  SFB 95 

Eine Dissertation tiber die Produktivitat und zur Okophysiologie von Makro-Epiphy
ten auf Fucus-Bestanden in der Kieler Bucht wurden abgeschlossen (A. CoLINA). Ent
sprechende Untersuchungen tiber die ivlikro-Epiphyten wurden von W. BooTH weitcr
gefohrt. Abgeschlossen wurden auch Untcrsuchungen zur Okophysiologie uncl Kalk
bildung der Alge Ph)'matolithon aus der Kieler Bucht (W. SCHRAMM, R. KING). Experi
mente tiber die Assimilation 14C-markierter organischer Substanzen haben ergeben, dal3 
solchc von benthischen Algen der Kieler Bucht nur in geringen l\ilengen aufgenommen 
werden; sie sind for eine heterotrophe Emahrung bedeutungslos (W. SCHRAMM, R. 
KING). 

Eine Dissertation tiber den Stofftransport im Seegras ,<:,Ostera marina steht vor dem Ab
schlul3. Als ivlarker fiir den Stofftransport wurde Kadmium verwendet; der Stofftrans
port wird durch aktive, vor allem an die Photosynthese gekoppelte Prozesse beeinfluBt. 
Verschiedene Tragersubstanzen konnten nachgewiesen werden (G. DrncKMANN). 

Im Rahmen eines UNESCO-Kurses, der im Verbund mit einem Forschungsprojekt 
des SFB 95 auf den Philippinen durchgefiihrt wurde, konnte die Bedeutung des Phy
tobenthos fiir den Stoff- und Energieflul3 in Riffen tropischer Gezeitenktisten untersucht 
wcrden. Das Phytobenthos liefert dort sowohl gelostes ivlaterial (Exsudate) wie auch 
partikuliiren Detritus und stellt eine wesentliche Energiequelle nicht nur fiir die Flach
wassersysteme dar (W. SCHRAMM). 

Phytobenthos -Untersuchungen  m d e r  Antarkt i s  

Wahrend eines Forschungsaufenthaltcs an der polnischen Antarktisstation ,,Arktowski" 
(South Shetlands) wurden Untersuchungen iiber die Okophysiologie benthischer Meeres
algen durchgefiihrt. Es zeigte sich, daJ3 besonders im Gezeitenbereich erhebliche ivlengen 
an gelostem und partikularem Algenmaterial gebild('t werden, welche moglicherweise 
cine wesentliche Energiequelle for das ktistennahe Flachwasser darstellen (W. SCHRAMM, 
R. DAWSON).

Unterschiede  1m ivleio- und ivl ikrobenthos  von  P r ie len  nach  Verande
rung des  Geze i tene influs s e s  

Durch Deich- und StrombaumaJ3nahmen sind zahlreiche Priele, die von den Salz
wiescn in die Elbe ziehen, vom Hauptstrom abgedammt warden. lhr oberer Tei! wird 
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zu einem Stillwassergebiet, ihr unterer Tei! zu einem Gebiet mit extrem starker Se
dimentation. Seit �farz 1981 werden in cler Gegend von Freiburg (Elbe) zwei veranderte 
Prielsysteme (Wechterner und Stellenflether Priel) mit dem weitgehend naturbelassenen 
Allwordener Priel verglichen. Es wurden Sedimcntproben mit dem Stechrohr gewonnen 
und die Milieuverhaltnisse wurden dokumentiert (P. BURI). 

Verg lc ich des  Zoobenthos  i n  d c r  Kie ler  Bucht  friihe r  u n d  h e u t e  
In cinem vom BMFT gcforderten Forschungsprogramm (MFU 506) wird seit 1. 7.1981 

untersucht, ob Veranderungcn in der Bodenfauna stattgefunden haben, welche sich auf 
vom �ifenschen verursachtc Einleitungen in die Kieler Bucht zuriickfiihren !assen. Dazu 
wurde zunachst die Literatur aus den Jahren 1930, 1955 und 1968 aufgcarbeitet, welche 
sich zum historischen Vergleich anbietet (H. RUMOHR). 

Auswirkung  von Olunfa l l en 
Im Rahmen eines vom Umweltbundesamt geforderten interdisziplinaren Projektes 

(UBA Wasser 102 08 018) waren Wattenflachen 1979/1980 im Jadebusen mit 01 und 
mit 01-Dispergator Gemischen bespriiht worden. Die Auswertung der Proben und die 
mathematische Behandlung der Daten wurde fortgesetzt. In einem ebenfalls vom Um
weltbunclesamt (UBA Wasser 102 04 209) geforderten intcrdisziplinaren Projekt wurde 
daran gearbeitet, die Auswirkungen des Olunfalls der ,,Paul Burmester" am 8. 10. 1979 
auf der Elbe bei Stadersand zu erkennen. Auch 1981 wurden vierzehntagig an mehreren 
Stationen Proben des Mikrophytobenthos gesammelt. Am 2. 8. 1981 wurden auf der 
Elbinsel Schwarztonnensand experimentell Sedimente mit 01 kontaminiert. Dadurch 
starben die Mikroalgen nahezu vollstandig ab. Auf einer Sandflache drang das 01 tief 
in das Sediment ein, auf einer Schlickflache jedoch fand es sich nur oberflachlich und 
verschwand groBtenteils mit dem Tidenwasser. Die Rekolonisierung durch Diatomeen 
wurdc beobachtet (G. RAMM). 

In Laborexperimenten konnte gezeigt werden, daB 01 auch allein Zellteilung und Be
weglichkeit von Mikroalgen beeinfluBt, daB aber 01 gemischt mit dem Dispergator 
Finasol OSR 5 bei entsprechenden Konzentrationen die Algen totet (P. BURI, G. RAMM). 

Probleme der  Aquakul tur: Verwendung v o n  B e n t h o salgen fur Abwas
serre in igung  und Biomasse-Erzeugung  

In  einem vom BMFT geforderten Forschungsprojekt (MFE 05016) wurden Unter
suchungen iiber die Verwendung benthischer J\IIeeresalgen fiir die Aufbereitung (ins
besonderc Nahrstoff-Riickgewinnung) hauslicher Abwasser und als Quelle von Biomasse 
und Biogas fortgesetzt. Auf dem Versuchsgelande in Biilk wurden sechs 400 Liter-Kultur
becken in Betrieb genommen, welche es erlauben, die Kulturen kontinuierlich mit 
Wasser aus der Kieler Bucht zu versorgen, dem Abwasser und damit Pflanzennahrstoffe 
zugesetzt wurden. In Langzeitversuchen wurde Wachstum und Nahrstoffakkumulation 
von Griinalgen aus den Gattungen Enteromorplza und Percursaria untersucht. AuBerdem 
wurden die Bedingungen von Sporenbildung, Sporenabgabe und Keimung geklart, was 
Voraussetzung fiir die Halterung von Stammkulturen dieser Algen ist (W. SCHRAMM, 
w. LEHNBERG).

VII. Meereszoolog ie

In den drei Forschungsgruppen cler Abteilung wurclen die Arbeiten des V01jahres 
fortgesetzt uncl z. T. ausgedehnt. 

In der physiologisch-biochemischen Arbeitsgruppe (D. ADELUNG) wurde der :Mineral
stoffbeclarf hoherer Krebse in der Nahrung an cler Strandkrabbe Carcinus mae11as unter -
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sucht. Die kurz vor dem Abschlul3 stehenden Untersuchungen (A. PoNAT) deuten darauf 
hin, dal3 C. maenas seinen :Mineralstoffbedarf grol3tenteils oder sogar ganz aus dem Wasser 
decken kann, und nicht auf eine Zufuhr aus der Nahrung angewiesen ist. 

Im Rahmen der Untersuchung des weiblichen Sexualpheromons von C. maenas wurde 
versucht, die Exkretionsfrequenz uncl die Ausbreitung des Pheromons zu bestimmen 
(P. SEIFERT). Wegen der geringen Pheromonmengen sind die Arbeiten sehr schwierig 
und dauern an. 

Die Untersuchungen zur Hautungsphysiologie mariner Grol3krebse wurden auf die 
Schlammkrabbe Rithropanopeus harrisii ausgedehnt. Bei einem vom DAAD geforderten 
Gastaufenthalt am Duke University l\!Iarine Laboratory (Beaufort, N. C., USA) wurde 
die Wirkung des Hautungshormons untersucht und die Hautungsdruse, Y-Organ (Abb. 6), 
der Larven entdeckt (C. BUCHHOLZ). Die histolo�i,chen und elektronenmikroskopischen 
Praparate werden z. Z. ausgewertet. 

Abb. 6; Y-Organ einer 4. Zoea-Larve von RithrojJa110/m1s harrisii. Vergrol3crung 2100 >(. 
Die Driise liegt noch in der Epidermis, von der sie sich spater ablost. 

Im Berichtjahr wurden die Arbeiten am antarktischen Krill weiter intensiviert. Die 
Auswertungen des Planktonmaterials der deutschen Antarktisexpedition 1977 /78 er
gaben Einblicke in die horizontale und vertikale Verbreitung der Larven von Euphausia 
superba, E. triacantha, E. frigid a und Th)'sanoessa spp. im Bereich des Scotia-Sees von Siid
georgien bis zu den Si.id-Shetlands (I. HEMPEL). Das bei der Standorterkundung 1979/80 
in der Weddell-See gesammelte Planktonmaterial wurde gemeinsam mit Lie. E. l\!Iar
schoff (Buenos Aires) aufgearbeitet, um zu priifen, wie weit E. superba nach Siiden in 
das Weddellbecken vordringt und ob eine Koexistenz mit der neritischen Art E. Cl)'Slallo
rophias im IGistenbereich besteht. 
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Weiterhin wurde das Planktonmaterial der Antarktisexpedition 1980/81 bearbeitet, 
clas von den Forschungsschiffen ,,Walther Herwig" uncl ,,i'deteor" gesammelt wurcle. Es soll 
dari.iber Aufschlul3 geben, wodurch clas erstmals im Si.idsommer 1980/81 beobachtcte ex
trem reiche Krill-Larven-Vorkommen i.iber ozeanischen Tiefen im Bereich der mittleren 
Scotia-See bedingt ist. 

Die Antarktisexpedition des F. S. ,,.Meteor" ergab auf dem dritten Fahrtabsehnitt 
auch aufschlul3reiche Ergebnisse zur Wachstumsphysiologie des antarktischen Krills 
(F. BucmroLz), die z. Z. in Verbindung zu fri.iher gewonnenen Daten veroffentlicht 
werden. In diesem Zusammenhang werden vergleichende Untersuchungen an der 
borealen Euphauside Atfega11)'ctipha11es norvegica durchgefohrt, die auf monatlichen Aus
fahrten in das nordliche Kattegat bei Laso gefangen wurde. Die stanclortgebunclene 
Krill-Population bei Laso zeigt eine sehr einheitliche Entwicklung im Jahreszyklus 
(E. BOYSEN). 

Die Untersuchung des Lipidstoffwechsels von E. suj1erba uncl 1\!l. norvegica wurde be
gonnen und erste Ergebnisse erzielt. Ein Vergleich des Fettsaurespektrums von M.

norvegica und E. suj1erba ergibt eine verschiedene Gewichtung im Anteil der ungesattigten 
Fettsauren beider pelagischen Arten. Wahrend E. suj1erba ein fi.ir benthische Crustaceen 
typisches Fettsauremuster aufweist, zeigt At/. norvegica ein den meisten pelagischen Arten 
entsprechendes Fettsauremuster (C. BACHLER). 

Weiterhin wurde die Fluoridakkumulation beider Arten untersueht. Die ersten Ergeb
nisse zeigen, clal3 das Fluorid speziell in der Kutikula (3000-6000 ppm) angereiehert wird, 

Abb. 7: Sibogli1111m n. sp.: Hermaphroditism us bei Pogonophoren. Der Rumpf clcr erwachsencn 
Tiere enthalt Oocyten (links unten) zusammen mit Spermatogonien und Spermatiden 
(Mitte) vcrschiedener Reifc (Lichtmikroskopische Aufnahme: 430 : 1). 
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claB aber vor einer Hautung mit der Erweichung der Kutikula auch der Fluoridgehalt 
in der Schale abnimmt. Die Befuncle deutcn daraufhin, daB das Fluorid aus clem Wasser 
angereichert wire!. Die weiteren Untersuchungen tiber den Fluorstoffwechsel des Krills 
wcrclen u. a. seit November 1981 auf der dcutsch-englischen Antarktisexpedition 1981/82 
mit R. V. ,,John Biscoe" fortgesetzt (A. KECK). 

Die Arbcitsgruppe Ultrastrukturforschung (H. FLOGEL) setzte die Untersuchungen 
an den Pogonophoren (Bartwiirmern) des Skagerrak und des Atlantiks fort. In Zu
sammenarbeit mit R. ScHMALJOHANN (Abt. :Marine lVIikrobiologie) wurden die sym
biontischen chemoautotrophen Bakterien einer ncuen Pogonophorenart transmissions
und rastermikroskopisch untersucht (vergl. auch Beitrag Abt. lVIikrobiologie). Wahr
scheinlich handelt es sich um methanoxydierende Bakterien, cleren Stoffwechselprodukte 
zur Ernahrung des Wirtes beitragen. 

Die Untersuchungen der Fortpflanzungsbiologie, der Oogenese uncl Spermatogenese 
mehrerer Pogonophorenarten wurden weitergefiihrt (H. FLOGEL, I. LANGHOF). Der 
Schwerpunkt der histologischen Stuclien gait der ersten zwittrigen Pogonophorenart, bei 
cler eine innere Selbstbefruchtung nachgewiesen wurcle. Spermatophoren werclen bei 
clieser Art nicht gebildet (Abb. 7). 

In cler Arbeitsgruppe Okophysiologie uncl Okotoxikologie (H. THEEDE) wurclen neue 
Ergebnisse zur Toxizitat uncl Akkumulation von Schwermetallen erarbeitet. Langfristige 
Einwirkung von Kupfer-Konzentrationen von mehr als 10 /J.g dm-3 fi.ihrt bei einigen
marinen Boclentieren zu einer Verringerung der Lebensdauer. Toxische Auswirkungen 
von Kupfer wurclen durch gleichzeitig recluzierte Sauerstoffspannung erhi:iht (Abb. 8) 
(H.-G. NEUHOFF). 
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Abb. 8: Die toxischen Auswirkungen von Kupfer auf den Kochcrwurm Pectinaria korcni nchrnen in 

drastischer ,Veise zu, wenn die Versuchstiere einer Kombination von geringer Kupfer
konzentration und reduziertcr Sauerstoffapannung ausgesetzt werdcn. 
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Am Beispiel des Kadmiums wurde an verschiedenen schalentragenden .1vlollusken 
gezeigt, dal3 for das :Monitoring von Schwermetallen, die naeh Akkumulation im Tier
ki:irper immobilisiert werden, das Sehalengewicht als Bezugsgri:il3e besonders geeignet ist. 
Auf dieser Basis konnten hydrographische, planktologische und chemische Untersu
chungen in der Kieler Bucht mit neuen Ergebnissen iiber die Cd-Belastung zu einem 
synoptischen l'viodell des biogeochemischen Kreislaufs von Cd in der Kieler Forde 
kombiniert werden (H .Frscr-mR). Zurn Vergleich mit der Sch,vermetall-Belastung mariner 
Bodentiere an den deutschen Kiisten konnte Tiermaterial von den Philippinen (Cebu) 
und aus Kolumbien bearbeitet werden (H. THEEDE, N. H. CAMPos). Nach Speicherung 
in der J\ifitteldarmdriise (z. B. von jvfytilus edulis) geschieht die Elimination der an 
J\1letallo-Thioneine gebundenen Schwermetalle wesentlich langsamer als die an andere 
Proteinfraktionen gebundenen Anteile (H. TEEEDE, G. Possrm). - Die Hemmung des 
Aufwuchses <lurch verschiedene Holz-Extrakte wurde weiter analysiert. Dabei wurden 
auch Einfhisse auf die Calcifizierung von Seepocken (Balanus improvisus) und die Aktivitat 
der alkalischen Phosphatase analysiert (S. K. SHUKLA). 

Die Untersuchungen zur Rolle des Makrobenthos bei verschiedenen Umsatzprozessen 
wurden im Rahmen des Teilprojektes B 11 des SFB 95 fortgesetzt. Bisherige Funde iiber 
die Rolle der l'vlakrofauna im Energiehaushalt benthischer Gemeinschaften der west
lichen Ostsee wurden zusammengefal3t. Aul3erdem wurden in einem Review die ver
schiedenen i:ikophysiologischen Ansatze zur Li:isung von Umweltproblemen der Ostsee 
bearbeitet (H. THEEDE). 

In experimentellen Feldeinsatzen wurde herausgefunden, da13 die Verwertung im 
lvieerwasser geli:ister Aminosauren durch marine l'vlakrofauna in der Natrn· insbesondere 
unter denjenigen Bedingungen eine Rolle spielt, unter clenen die Bilclung uncl Abgabe 
(z. B. iiber Exsudate) voriibergehend erhi:iht, die Vermehrung der um die Aufnahme 
konkurrierenden J\1[ikroorganismen jecloch in Grenzen gehalten wird (P. ALLENDORFF). 

Der Verlauf der Energiebereitstellung beim Ubergang von oxischen zu anoxischen 
Bedingungen wurde mit Hilfe des Energy-Charge und der Lebendkalorimetrie verfolgt 
(D. KRAMER). Dabei zeigen sich Unterschiecle zwischen kurz- und langfristig anaero
bioseresistenten Formen. 

Im Arenicola-Watt spielt die lvlakrofauna cine iiberragende Rolle beim 0
2
-Verbrauch 

uncl beim Gasaustausch zwischen vVassersaule uncl Boden (H. As;,,ms). Im Vergleich zum 
Sauerstoffaustausch in borealen Benthosgemeinschaften wurde mit entsprechenclen 
Untersuchungen in einer tropischen Tha/assia-Wiese bei Santa lvlarta (Kolumbien) be
gonnen (M. VELEZ MDLLER). 

VIII. F i s c h e r e i b i o l o g i e

Die Arbeiten der Abteilung befal3ten sich mit Themen der marinen und limnischen 
Fischereibiologie sowie der Aquakultur. Obwohl die Erforschung von grundlegenden 
Zusammenhangen das wissenschaftliche Hauptziel ist, werclen clariiber hinaus verschie
dene Gesichtspunkte cler unmittelbaren Anwendungsmi:iglichkeit fischereiwissenschaft
licher Erkenntnisse verfolgt. Letzteres fohrt zum Tei! wiecler auf Fragen der Grundlagen
forschung zuriick und eri:iffnet for sie neue Perspektiven. 

Auch im vergangenen Jahr mul3te ein sehr erheblicher Tei! der fischereibiologischen 
Forschungsarbeiten wieder durch Drittmittel finanziert werden. Die Deutsche For
schungsgemeinschaft, die Deutsche Wissenschaftliche Kommission for lvleeresforschung, 
das Bundesministerium for Forschung und Technologie, clas Bundesministerium for Er
nahrung, Landwirtschaft und Forsten, das GKSS-Forschungszentrum Geesthacht, clas 
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Ministerium for Erni-i.hrung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Schleswig-Holstein 
sowie das Landesamt for Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein sind in 
diesem Zusammenhang zu nennen. 

:tviar ine  Fi schere i  b i o l o g i e  

Die Bearbeitung der Ichthyoplankton- und Mikronektonfange der atlantischen Aqua
torexpedition von 1979 und teilweise auch noch die Auswertung von wissenschaftlichem 

:Material weiter zurikkliegender Expeditionen ins westafrikanische Auftriebsgebiet wur
den fortgesetzt (H. HoFFMANN, J. KINZER, P. LOPEZ, W. NELLEN, C. HERRMANN). Es 
wurden Fragen der groB- und kleinri-i.umigen Verteilung in Abhi-i.ngigkeit von regionalen 
und saisonalen biotischen und abiotischen Verhi-i.ltnissen sowie Nahrungsbeziehungen 
und taxonomische Probleme verfolgt. 

Die Analyse der sehr stark von den hydrographischen Gegebenheiten beeinfluBten 
Fischbrutverteilung im Brasilstromgebiet ist nahezu abgeschlossen (G. HunOLD). Dabei 
wurden insbesondere Detailkenntnisse i.iber die Ei- und Larvenverbreitung von Engraulis 
anchoita erarbeitet. 

Zwei Diplomanden (R. VANDENBERG, M. WOLFF) befaBten sich unter schwierigen Be
dingungen mit den okonomisch wichtigsten Muscheln von Siidperu unter biologischen 
und fischereilichen Gesichtspunkten. Der Shrimp-Fischerei vor der Pazifik-Ki.iste 
l'vlexikos war eine weitere Diplomarbeit gewidmet, in der besonders die Frage nach dem 
langfristigen Effekt von Fischereiaufwand und Maschenweite auf die Besti-i.nde unter
sucht wurde (l'vJ. SEPULVEDA). 

Die Abteilung beteiligte sich wiederum an dem internationalen Programm zur Ab
schi-i. tzung von Herings- und l\1akrelenbesti-i.nden in der Nordsee bzw. in westbritischen 
Gewi-i.ssern durch quantitative Fischbrutfange (G.JoAKIMSSON, W. Scm'iFER). Ergi-i.nzung 
fanden diese Unternehmen durch zwei laufende Diplomarbeiten, von denen die eine 
sich mit den begleitenden Fischbrutarten der Makreleneifange in der westirischen See 
befaBt (H.-W. HALBEISEN) und die andere Fragen zurVerteilung von Heringsbrut i.iber 
die Zeit am Beispiel des in der Kieler Forde laichenden Fri.ihjahrsherings verfolgt (M. 
BURMEISTER). In einer weiteren grundlegenden Arbeit wurde ein stark kannibalistisches 
Verhalten der l'vlakrelenbrut nachgewiesen (H. GRAVE). 

Untersuchungen an juvenilen und adulten Fischen im Wattenmeer gingen der Frage 
nach, ob mit EinschlieBungsnetzen eine genauere Quantifizierung der Fischbiomasse 
moglich ist (M. RuTH). Weiterhin wurde i.iber das regionale Auftreten von Fischkrank
heiten unter qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten gearbeitet (H. l\iloLLER, 
H. MOLLER). Es ist denkbar, daB Krankheiten aufgrund einer Kontamination der
Fische <lurch anthropogen in die Umwelt gebrachte Fremdstoffe entstehen. Dazu wurden
Analyscn i.iber den Gehalt von polychlorierten Biphenylen in Fischen durchgefiihrt, um
die Frage zu verfolgen (T. STORK). Eine Arbeit, die unter vergleichenden Gesichts
punkten das Auftreten von Erclolkohlenwasserstoffen auf Laichpli-i.tzen des Herings in der
Schlci und in der Kieler Forde und den Gehalt clieser Substanzen in Heringseiern er
faBte, wurcle abgeschlossen. Parallel dazu wurde im Experiment die subletale Wirkung
von Dieselol auf Buntbarsche untersucht (W. Scr-ri:iFER). Die Bemiihungen, die Zusam
menhi-i.nge cler Verteilungsmuster von Chlorkohlenwasserstoffen (PCBs) zwischen
Sediment, Seewasser, Dorschen uncl cleren Nahrtieren aufzukli-i.ren, gingen weiter (R.
SCHNEIDER).

l\ilit exemplarischen Untersuchungen zur Fischverteilung in cler Norclsee uncl zur 
Fangigkeit von Grundschleppnetzen sowie mit Fragen cler wissenschaftlichen Arbeits-
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planung und -organisation auf einem Forschungsschiff befaBten sich zwei Studcnten
gruppen wahrend einer ,,Poseidon"-Fahrt (G. HEMPEL, W. NELLEN, H. ScHMICKLER). 
Unter diesem Gesichtspunkt ist auch eine Diplomarbeit zu sehen, die sich mit dem 
Wachstum verschiedener Nordseefischarten befal3t (J. RoHDE). 

Im Rahmen einer Dissertation werden die Ernahrungsunterschiede zwischen benthi
schen und pelagischen Fischarten des i.istlichen lVIittelmeers (Agais) untersucht (N. 
KYRTATos). Fragen der Fischernahrung unter nati.irlichen Gegebenheiten wurden auch 
experimentell verfolgt: Unter vergleichenden Gesichtspunkten wurde die Ausnutzung 
der Gesamtenergie, des Proteins und der Lipide von Naturnahrung (Nephthys, Nlytilus, 
Arenicola, Fischfieisch) <lurch Dorsch und Kliesche bestimmt. Dabei stellte sich hcraus, 
dal3 die Dorsche jeweils etwas hi.ihere Ausnutzungskoeffizienten besal3en als die Klieschen 
(T. GciROGfI). 

Im Verlauf der vergangenen sechs J ahre hatte sich innerhalb der Abteilung Fischerei
biologie eine Arbeitsgruppe Antarktisforschung entwickelt, die im wesentlichen vom 
Bundesministerium fiir Forschung und Technologie sowie neuerdings vom Alfred
Wegener-Institut fiir Polarforschung (AWi) finanziert wurde. Seit Oktober 1981 ist die 
Gruppe raumlich und ab Anfang 1982 auch administrativ aus dem lnstitut fiir Nieeres
kunde ausgegliedert und in die Universitat umgezogen. 

Im Berichtsjahr beteiligte sich die Kieler Antarktisgruppe an der Expedition von 
F. S. ,,Nieteor" und, in kleinerem Umfange, an den Unternehmen von F. F. S. ,,Wal
ther Herwig" und F. S. ,,Polarsirkel". Ober die ,,Nieteor"-Expedition wird im Zusam
menhang berichtet. Die Forschungsfahrt von F. F. S. ,,Walther Herwig" war in erster 
Linie ein Beitrag zum Krill-Survey des FIBEX-Programmes. Die erganzenden Plankton
Fange wurden von Kieler Wissenschaftlern durchgefiihrt. Auf F. S. ,,Polarsirkel" bei 
ihrer Fahrt zum Filchner-Schelfeis und zur Atka-Bucht wurden Krill, Fischbrut und 
Bodenfische systematisch gesammelt. 

Biologisches Niaterial von sechs Expeditionen steht nun zur Bearbeitung zur Verfii
gung: F. F. S. ,,Wather Herwig" in der Scotia See in den Si.idsommern 1975/76, 1977 /78, 
1980/81; F. S. ,,Polarsirkel" in der Weddell-See 1979/80 und 1980/81 in der Scotia See 
und der nordlichen Weddell-See. Hinzu kommt in der Saison 1981/82 ein Gemein
schaftsunternehmen des AWi mit dem British Antarctic Survey aufRV ,,John Biscoe", 
an der die Antarktisgruppe stark beteiligt ist. Die Materialauswertung der verschiedenen 
Expeditionen lauft grol3enteils parallel, im Vordergrund stehen tiergeographische und 
populationsbiologische Fragen, die vorwiegend in Examensarbeiten behandelt werden. 

Die Analyse der Verbreitung und des mengenma13igen Vorkommens der Salpa thomp
soni in der Scotia See wurde abgeschlossen. Die Untersuchungen an Nototheniiden und 
Leuchtsardinen wurden fortgesetzt, Fischbrutuntersuchungen in der Weddell-See neu 
aufgenommen (G. FREYTAG, U. RowEDER, J. KINZER, R. KELLER, G. HuBOLD). Nati.ir
lich spielten auch weiterhin verschiedene Aspekte der Biologie von Euplzausia s11/1erba 
und ihres nachsten nordischen Verwandten Meganyctiphanes norwegica eine wesentliche 

Rolle. Funktionell-anatomische und i.ikologische Fragen der Nahrungsaufnahme wurden 
am lebenden Tier und spater an geeigneten Praparaten studiert, dabei wurde die Funk
tion des Fangkorbes aufgeklart (U. KILS, N. KLAGES); Vertikalverteilung und Entwick
lung der Krillbrut erfal3t (I. HEMPEL, P. MARSCHALL) und methodische Fragen der quan
titativen Erfassung der Haufigkeit und des Schwarmverhaltes des Krills geklart (T. PoM
MERANZ, Ch. SCHUBERT, H. EITZEN), sein Schwimmverhalten konnte in Stri.imungskanalen 
analysiert und <lurch Niessungen und Beobachtungen in nati.irlichen Krillschwarmen mit 
UW-Restlichtkameras, Film-und Photogeraten verifiziert werden (U. KILs). Die Bestands-

61 



trennung des Krill mit Hilfe enzym-ehemiseher j\fothoden wurcle vorangetrieben (R. 
ScHNEPPENHEIM). Ober die Temperaturaclaptation der Enzymsysteme bei antarktischen 
Wirbellosen uncl ihren norclischen Verwandten sine! cine Reihe von experimentellenArbei
ten angelaufen: sic sine! gekoppelt mit Untersuchungen iiber die Nahrungsbiologie (R. 
ScHNEPPENHEIM, J. Hmc1-m, S. SCHNACK). 

L i m n i s c h e  F i s c h e r e i b i o l o g ie 

Die Them a tik des binnenfischereilichen U ntersuchungsprogrammes widmete sich in 
erster Linie Fragen der Procluktion von Seen und kiistennahen Brackgewassern sowie 
der Effektivitat von Besatzmaf3nahmen. Eine Untersuchung zur Entwicklung der Fi
scherei in cler Schlei wahrencl der letzten zwanzig Jahre uncl des gegenwartigen Zu
standes ihrer Fischbestande konnte abgesehlossen werden (I. LUPATSCH, W. NELLEN). 
Wichtigstes Ergebnis dabei war, daf3 sich die Ertrage der Heringsfischerei im Vergleich 
zu denen der Fischerei auf Siil3wasserfischarten nicht negativ entwickelt haben. Die Ur
sachen des z. T. sehr starken Riickgangs der Ertragsfahigkeit limnischer Fischbestande 
sind nicht offensichtlich. In diesem Zusammenhang wurden fischereibiologische Auf
nahmen in Zufliissen des oberen Schleigebiets begonnen, da es sich hier um Reproduk
tionsareale der limnischen Fischarten handelt (S. GuDE, M. NEUMANN). Ober den 1979 
begonnenen Versuch zur Wiedereinbiirgerung von Coregonen in die Schlei wurclen 
erste Ergebnisse zusammengestellt (T. JAGER, W. NELLEN). Die Fische wachsen in der 
Schlei gut, offen ist noch die Hohe der Sterblichkeitsrate vom Zeitpunkt des Einsatzes 
als Fingerling bis zum Wiederfang als marktreifer Fisch. 

Nachdem schon in friiheren J ahren gezeigt werden konnte, daf3 cine Friihadaptation 
von Regenbogenforellen an Brackwasser mit einem Salzgehalt von 16-18°/

00 
grund

satzlich moglich ist, wurde jetzt im Neustadter Binnenwasser ein weiterer Besatzver
such mit 60000 vierwochigen sowie mit 2 900 6,5 Monate alten Jungfischen (Individual
gewicht 0,15 bzw. 6-11 g) begonnen (D. Km-1LMANN, G. QUANTZ, U. WITT). 

Ein anderer Besatzversuch mit Lachsbrut in der Star zeigte ein gutes Wachstum der 
Fische, die in einem Jahr 40 g schwer wurden. j\1farkierungen sollen iiber die weitere 
Entwicklung clieser Lachse Auskunft geben (H. GRAVE). Die Untersuchungen zur 
Produktionseffizienz von Besatzfischen bei Ausnutzung der naturlichen Zooplankton
produktion in Seen mit Hilfe erleuchteter Unterwasserkafige gingen weiter (T. JAGER). 
Dabei wurden rund 65000 Coregonen- uncl 38000 Hechtsetzlinge aufgezogen und fiir 
Besatzversuche, vorwiegencl in der Schlei, verwendet. 

Aufgrund des Einvernehmens mit einem Berufsfischereibetrieb konnte erstmals cine 
griindliche fischereibiologische Studie an einem schleswig-holsteinischen Binnensee in 
Angriff genommen werden. Sic soll Aufschliisse iiber den Bewirtschaftungszustand uncl 
die Ertragsfahigkeit dieses Gewassers erbringen (B. GoTzE). In Zusammenarbeit mit 
dem Max-Planck-Institut fiir Limnologie in Plan wurde cine Arbeit zur trophischen 
Stellung uncl zur produktionsbiologischen Bedeutung der Fische im Okosystem des 
Plussees begonnen (P. GETZEWITZ). 

Ein relativ umfangreich angelegtes Forschungsprogramm iiber die Situation der 
Fischarten und ihrer Bestande in der Elbe lief im Spatsommer an (H. MOLLER). Im 
Auftrag des Landesamtes fiir Naturschutz und Landschaftspflege wurde cine erste Ober
sicht zur gegenwartigen Situation der Siil3wasserfischarten Schleswig-Holsteins erstellt 
(P. DEHus). Die Bestande vieler Fischarten sind offensichtlich in einem guten Zustand. 

Arten mit hohen Anspriiehen an ihre Umwelt, die vorwiegend in Flief3gewassern heimisch 
sind, scheinen jedoch z. T. stark gefahrdet bzw. schon ausgestorben zu sein. 
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Mit einer Arbeit i.iber die Fischerei des Cross-River-Aestuars, Ost-Nigeria, wurcle clas 
Studium zur Fischereibiologie westafrikanischer Lagunen fortgesetzt (I. NAvVA). In 
einer anderen Arbeit, die sich mit Fragen der tropischen Binnenfischerei beschaftigt, 
wurden biologische Parameter von zwei brasilianischen Nutzfischarten analysiert, die 
fi.ir das Verstandnis ihrer Populationsdynamik von Bedeutung sind (H. WoRTHMANN). 

Eine experimentell ausgerichtete Arbeit klarte grundlegende Fragen zur Effizienz der 
Nahrungsaufnahme und zum Energiehaushalt des Phytoplankton' filtrierenclen Silber
karpfen auf (J. HERRMANN). Eine weiterfi.ihrende Arbeit soil zeigen, ob Silberkarpfen 
mit Nutzen in eutrophierte Binnengewasser Schleswig-Holsteins eingesetzt werclen 
konnen (U. WALLER). 

Aquakul tur  
Im Rahmen der Arbeiten zur Kultur mariner Organismen wurde auf der Aul3enstation 

in Kiel-Bi.ilk (Abb. 9) damit begonnen, einen Steinbutt-Laichfischbestand aufzubauen. 
In den Mona ten l\liai bis Juli konnte mit Hilfe von Stellnetzen von den Forschungs
schiffen ,,Littorina" und ,,Sagitta" eine grol3ere Anzahl geschlechtsreifer Steinbutts ge
fangen werden. Unsere Vorstellungen i.iber die Adaptation der Eier des Ostseesteinbutts 
an die herrschenden Salzgehaltsverhaltnisse wurcle in Erbri.itungsversuchen bei ver
schiedenen Salzgehalts-Temperatur-Kombinationen und mit unterschiedlichen Be
fruchtungsstrategien weiter differenziert. Erste Vergleichsuntersuchungen mit Eiern uncl 
Larven des Nordseesteinbutts trugen zum Verstandnis von moglichen genetischen Unter
schieden zwischen den Populationen bei. Die Versuche zur Larvenaufzucht zeigten, daf3 
bei Fi.itterung mit Copepoden wesentlich hohere Oberlebensraten fi.i1· die Zeit vom 
Schlupf bis zur l\lietamorphose erzielt werden konnten als bei einer Nahrtierversorgung 
nur mit Salinenkrebs-Nauplien (73% bzw. 96% Sterblichkeit) (D. KUI-ILMANN, G. 
QUANTZ, U. WITT). Die Arbeiten zur Ermittlung der bioenergetischen Bilanz der �e-f'. 
anwachsenden Steinbuttlarven und Jungfische wurden fortgesetzt. Auf method' c;Ftdrlt 
Gebiet wurde dabei mit Kollegen aus Israel zusammengearbeitet (G. QuANTz)..,.._.

::::, 

Abb. 9: Versuchsstation fur Aquakulturforschung in Kiel-Bi.ilk. 
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Umfangreichere Wachstumsversuche mit jungaustern bei verschiedenen Salzgehalten 
bestatigten die Befuncle des Vmjahres. Die im Sommer in der Kieler Bucht vorherr
schcnden Salzgehalte von 14-17 °/

00 
sin cl fiir clas Wachstum von Crassostrea gig as subopti

mal. Zufricdenstellencle Wachstumsraten werclen erst bei einem Salzgehalt von iiber 
20%

0 
erreicht (U. WITT). 

Ein Gro!3versuch zur expcrimentellen Procluktionsbiologie, bei dem in zwei 30 m3 

Becken <lurch eine geeignete Biotopkonclitionierung uncl durch eine gezielte Inokulation 
mit vcrschiedenen Evcrtebraten uncl Strandgrundeln eine einfache Lebensgemeinschaft 
aufgebaut wurde, hatte zum Ziel, den Flul3 der biologischen Energie in geschlossenen 
Systemen zu erfassen. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, mit welcher Effizienz letztere 
fiir die Procluktion mariner Jungfische nutzbar sine\ (lVIcCoRMICK). 

In Laborversuchen wurcle untersucht, mit welcher lviaximalrate in Kulturen erzeugte 
l\iiikroalgenbiomasse in l\iiiesmuschelprotein umgewanclelt werden kann (R. STAVES). 
Bei den Arbeiten zur Aufzucht von Salmoniclen in Brackwasser wurclcn Probleme cler 
Friihadaptation von Lachsen und Forellcn an erhohte Salzgehalte weiter verfolgt 
(H. GRAVE). Zwei Pilotanlagen zur kommerziellen Produktion von Regenbogenforellen 
im Kieler-Forde-Wasser, von denen die cine die Technologie der in dcr Abteilung ent
wickelten Drehnetzkafige uncl die anclere das Verfahren cler Silohalterung nutzt, wurden 
wissenschaftlich begleitet. Insbesondere in cler letzteren Anlage gab es gravierende 
Schwierigkeiten mit Vibrio-Erkrankungen, was zu entscheidenden okonomischen Konse
quenzen fiihrte. Die Problemc wurclen im Detail aufgezeigt, und es wurde damit begon
nen, geeignete Losungsmoglichkeiten zu entwickeln. Krankhcitsbekampfung clurch Im
munisierung uncl Stre!3minclerung in der Halterung stehen dabei im Vordergrund (P. 
BAHRS, H. GRAVE). 

In Erbriitungsversuchen mit Heringseiern wurden einige grunclsatzliche Erkenntnisse 
iiber die \,Virkung verschieclener Fungizide, die die Fa. Bayer, Leverkuscn, zur Verfiigung 
stellte, auf die Embryogencse von Fischeiern gewonnen (P. BAHRS). 

Fiir die Erfassung gasphysiologischer und verhaltensphysiologischer Parameter von 
Fischcn unter extremen Besatzdichten wurcle ein rechnergesteuertes l\1Ie!3system fertig
gestellt (U. K1Ls). 

In Zusammenarbeit mit der TU Hannover konnte die Entwicklung eines Rotations
beliifters abgeschlossen werclen. Dieser halt Sauerstoff, C0

2 
uncl pH auch bei hoher 

Fischclichte lange Zeit in normalen Bereichen und reinigt clas Wasser von abschaum
baren Stoff en wie Eiwei!3, Schleim uncl Faeces (U. K1Ls). Die Frage, in welchem Ma!3e 
die Intensivhaltung von Forellen in Seewassernetzkafigen clas umgebencle Wasser uncl 
das Sediment durch Exkrete uncl Futterreste belastet, wurde experimentell untersucht, 
dabei wurclen auch interessante Ergebnisse zur Futterverwertung erzielt (H. EITZEN). 

Ein schwimmencles Laborsystem wurcle for cine erste erfolgreiche Erprobung ins 
Wasser gcbracht. Es client clcr Untcrbringung von cmpfincllichen :Me!3gcraten uncl Rech
nern in clirekter Nahe zu Experimenten mit Fischen in Scewasserkafigen uncl erlaubt so 
kontinuierliche in situ-IVIessungen komplizierterer Art. Das Laborsystem bietet dariiber 
hinaus methodische Entwicklungsmoglichkeiten verschieclenster Art und soil auch in 
Kooperation mit ancleren Instituten genutzt werden (U. K1Ls). 

Zusammenarbeit  m i t  E n t w i c k l u n g s l an d e r n  

Neben cler Aus- uncl Fortbildung von Kommilitonen aus mehreren Entwicklungs
lanclern bemiihten sich Wissenschaftler cler Abteilung auch im Ausland darum, mit Lehr
veranstaltungen und clurch Kooperation fachliche Hilfe zu leisten uncl Kontakte zu 
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kni.ipfen. A. MDLLER beenclete seine clreijahrige Tatigkeit an cler Cebu-Universitat, 
Philippinen, H. GRAVE fi.ihrte dort eine Lehrveranstaltung iiber Aquakulturverfahren 
clurch, uncl W. NELLEN beteiligte sich zusammen mit dem Internationalen Bi.iro des 
GKSS-Forschungszentrums Geesthacht an einer Reise nach Nigeria, um Moglichkeiten 
cler Zusammenarbeit zwischen der Bunclesrepublik uncl Nigeria in der l'vieereskuncle zu 
erkunden. 

IX. M a r i n e  P l a n k t o l o g i e

Unters u c h u n g e n  i m  A t l a n t i s c h e n  O z e a n  

Die Auswertearbeiten a n  dem umfangreichen Probenmaterial cler ,,l'vieteor"-Expedi
tion ,,FGGE-Aquator '79" in den aquatorialen Atlantik wurden 1981 fortgesetzt. 

Im Berichtsjahr konnten die Phytoplanktonzahlungen abgeschlossen werden. Die 
Zahlergebnisse zeigen, daB Nanoflagellaten ( < 10 iJ.m) im Untersuchungsgebiet zahlen
maBig im Vordergrund stehen. Eine weitere groBe Gruppe stellen Dinoflagellaten im 
GroBenbereich von 15-30 I.Lill clar, wahrencl die Anzahl cler Diatomeen relativ gering 
ist. Diese Ergebnisse stimmen mit den Resultaten cler wahrend des Fahrtabschnittes 
BIOZ II durchgefiihrten Untersuchungen i.iber den Anteil verschiedener GroBengruppen 
des Phytoplanktons an der Primarprocluktion i.iberein (E. BAUERFEIND, R. BOJE, K. v. 
BROCKEL). 

Nach der Ermittlung der Biomasse des Zooplanktons aus den fi.inf Standard-Tiefen
stufen cler ?viultinetzfange, die einen guten Oberblick i.iber die raumliche uncl zeitliche 
Verteilung ergab, wird jetzt zusammen mit der Feststellung cler dominanten Arten eine 
GroBenklassifizierung und Zuorclnung cler Tiere zu den Haupternahrungstypen vorge
nommen. Fi.ir die GroBenklassifizierung wire! das elektronische Bilclanalysensystem 
Quantimet eingesetzt. Bei der Zielsetzung clieser Arbeit geht es nicht nur clarum, 
Verglcichsdaten zu anderen l'vieeresgebieten zu gewinnen, sondern vor allem um eine 
eingehenclere Analyse cler Nahrungskettenstruktur in einem tropischen Hochseegebiet 
(.J. LENZ, M. Roum). 

Die Phytoplankton-Untersuchungen cler zweiten Forschungsreise mit F. S. ,,Poseidon" 
in clas portugiesische Auftriebsgebiet ergaben, daB nach den aus ETS-J'viessungen ermit
telten Respirationswerten 38% der taglichen Primarproduktion vom Mikroplankton ver
atmet werden. Ein Tag-Nachtrhythmus der Respiration konnte nicht gefunden werden. 
Die Ergebnisse erganzen Resultate der Reise 1978 und werden zusammen mit cliesen ver
offentlicht (E. BAUERFEIND, R. BOJE, P. HENDRIKSON). 

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Regionale Ozeanographie wurden vier Bojen, 
cleren Positionen taglich i.iber einen Satelliten bestimmt werden, mit Sinkstoffallen in ea. 
110 m Wassertiefe versehen, um die Seclimentationsrate im offenen Atlantischen Ozean 
erstmalig zu messen. Die Sinkstoffallen sollen im Februar 1982 nach sechsmonatiger 
Drift geborgen werclen (J. l'vlEINCKE, B. ZEITZSCHEL). 

Untersu c h u n g e n  i n  d e r  Ostsee  

An clem Beispiel cler clrei dominanten Arten Pseudocalanus elongatus, CentrojJages lzamatus 
uncl Oithona similis wurde die Fri.ihjahrsentwicklung der Copepoden im Pelagial der Kieler 
Bucht untersucht. Entgegen der i.iblichen Vorstellung baut sich die erste Friihjahrs
generation keineswegs nur aus alteren Copepoditstadien und adulten Exemplaren auf, 
sondern es sind immer auch Jugendstadien (Nauplien) vorhanclen, oft sogar in groBerer 
Anzahl als die alteren Entwicklungsstaclien. Daraus geht hervor, claB die Fortpflanzung 
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dieser Arten auch in der kalten J ahreszeit weitergeht, nati.irlich mit stark herabgesetzter 
Entwicklungsgeschwindigkeit. Eine Uberschlagsrechnung for den Nahrungsbedarf und 
das Nahrungsangebot zeigt, daf3 der Phytoplanktonbestand for die Copepoden immer 
einen grof3en Nahrungsi.iberschuf3 erzeugt, der erst nach der Kulmination der Fri.ih
jahrsbli.ite des Phytoplanktons starker abgebaut wird. Es bestatigt sich damit die Vor
stellung, daf3 der Wegfraf3 durch die Copepodenpopulation in unserem Gebiet normaler
weise keinen entscheidenden Faktor for den Aufbau der Phytoplankton-Fri.ihjahrsbli.ite 
biJdet. (E. FAHL TEICH). 

In engem Zusammenhang mit dem Einfluf3 der J ahreszeitcn auf die Fortpflanzung der 
Copepoden steht eine zweite Examensarbeit, die sich am Beispiel von Oithona similis 
mit der produzierten Eizahl pro Weibchen befaf3t (G. VoELKEL). 

Interessante Ergebnisse erbrachte auch eine i:ikologische Studie zum Vorkommen und 
zur biochemischen Zusammensetzung der Rippenqualle Pleurobrachia pileus in der 
Kieler Bucht. Es zeigte sich ein sehr enger Zusammenhang zwischen der Hydrographie 
und dem Vorkommen. Daraus ergibt sich die Schluf3folgerung, daf3 diese Art, die in 
diesem Jahr nur in ganz auf3ergewi:ihnlich geringer Anzahl beobachtet werden konnte, 
offenbar keine eigenstandige Population in der Kieler Bucht bildet, sondern mit dem 
Einstrom salzreicheren Tiefenwassers hierher verfrachtet wird und sich dann iiber eine 
gewisse Zeitdauer als Bestand erhalt. Der vorgegebene Beobachtungszeitraum von 
Januar bis Juli war zu kurz, um die Frage nach einer Vermehrung in unserem Gebiet be
antworten zu ki:innen. Es wurden keine Jugendstadien gefunden. Der Salzgehalt ist 
nicht nur ein wichtiger Faktor for das Vorkommen, sondern er beeinfluf3t auch den 
Wassergehalt und den l\!Iineralgehalt der Tiere. In der prozentualen Zusammensetzung 
der Hauptkomponenten der organischen Substanz (Eiweif3, Lipide, Kohlenhydrate) 
wurden deutliche jahreszeitliche Veranderungen, wahrscheinlich bedingt durch das vor
herrschende Nahrungsangebot, festgestellt (G. SCHNEIDER). 

Exper imente l le  u n d  a n g e w andte  Untersuchungen 

Zur Pri.ifung der Hypothese, daB die verzi:igerte Fluoreszenz (Lumineszenz) von 
Phytoplankton der potentiellen Photosyntheserate proportional ist, wurden in Zusammen
arbeit mit Physikern der Universitat Regensburg tagesperiodische Untersuchungen an 
Kulturen von Skeletonema costatwn und Prorocentrnm micans durchgefi.ihrt. Zusatzlich ist mit 
der experimentellen Vorarbeit zur Aufklarung der Starklichtschadigung von Phyto
plankton begonnen worden. (H .. MASKE). 

Ein weiteres Projekt gait in enger Zusammenarbeit mit der Abt. Mikrobiologie und 
dem Okolabor der Biologischen Anstalt Helgoland experimentellen Untersuchungen 
i.iber die Wechselbeziehungen zwischen Bakterien und Zooplankton (A. DIETRICH).

Im Rahmen der Arbeiten i.iber die Folgen der Eutrophierung for die Anfangsglieder
der Nahrungskette wurden in <liesem Jahr weitere Forschungsarbeiten in der Kieler
Bucht und insbesondere in der Schlei durchgefi.ihrt. Dabei wurde den Beziehungen
zwischen Bakterien, Phytoplankton und 1VIikrozooplankton besondere Aufmerksamkeit
gewidmet und deren jahreszeitliche Veranderung untersucht. In Laborexperimenten
sind Umsatzraten for Ciliaten (EujJlotes, Uronema) bestimmt worden, denen verschiedene
Bakterien und Algenkulturen als Nahrung angeboten wurden (U. HoRSTMANN in Zu
sammenarbeit mit H.-G. HOPPE, Abt. 1v1arine Mikrobiologie).

Es wurde weiterhin versucht, Satellitenaufnahmen for die horizontale oberflachen
nahe Ausbreitung von Algenbli.iten bei Eutrophierungsvorgangen auszuwerten (U. 
HORSTMANN). 
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In der mit der Abt. Fischereibiologie gemeinsam betriebenen Aquakulturanlage in 
Kiel-BiHk wurden die Untersuchungen zur lVIassenzucht des Copepoden Ewytemora 
affinis in Freilandbecken fortgesetzt. 

Die Copepoden stellen die Hauptnahrung for marine Fischlarven dar. Die in Bi.ilk 
aufgebaute ki.instliche marine Nahrungskette besteht aus der einzelligen Gri.inalge 
Na1111ochloris, den Brackwassercopepoden Ewytemora affinis und der Rotatorienart Braclzi-
01111s j1licatilis und den Larven des Steinbutts (Scoplztlzalmus maximus) als Reprasentant fi.ir 
einen kommerziell wertvollen Nutzfisch. Das Problem der Copepodenzucht liegt in der 
Steuerung der Populationsdynamik, die offenbar nicht nur von abiotischen Umwelt
faktoren und dem Nahrungsangebot abhangt. Eine Reihe von Beobachtungen spricht 
dafi.ir, daB die Reproduktionsrate nachlaBt, wenn der Hestand eine groBere Dichte er
reicht hat. Darauf aufbauend wurde ein Beerntungsverfahren erprobt, das eine kontinuier
liche Produktion von Nauplien, Copepoditen und Adulten ermoglichen soil. Es besteht 
darin, daB ahnlich wie bei der Na1111ochloris-Kultur immer wieder neue Becken mit den 
Nauplien der Vorgangerkultur angesetzt werden, wenn diese eine optimale Dichte er
reicht hat. Die auf diese Weise standig neu geschaffenen Kulturen unterliegen nicht der 
Gefahr der Oberalterung und des Zusammenbruchs infolge mangelnden Nachwuchses 
(C. HORAK, J. LENZ). 

Die Freilanduntersuchungen in Kiel-Bi.ilk wurden erganzt durch eine experimentelle 
Arbeit i.iber den Energietransfer von dem Primarproduzenten .Na1111ochloris zu dem Sekun
darproduzenten Ewytemora. Zusammen mit der Fi.itterungsrate wurden die Assimilations
rate und die Hohe der Respiration gemessen. Trotz groBer Schwankungen der lVIeB
ergebnisse konnte gezeigt werden, daB diese Nahrungskettenverkni.ipfung durchaus zu 
einem effizienten Energietransfer fi.ihrt und dadurch die Richtigkeit der Organismenaus
wahl bestatigt wird (K.-G. BARTHEL). 

Im Rahmen einer Dissertation wurden die Einflilsse einer Verolung nach einem Tan
kerunfall auf die Diatomeenflora von Wattflachen im Elbeastuar untersucht. Verande
rungen der Besiedlungsdichten und der Artenzusammensetzungen, die Wiederbesied
lung verolter Flachen und die Auswirkungen auf die Produktionsleistung cler Diatomeen
gemeinschaften bilden den Schwerpunkt der in einem interdisziplinaren Forschungspro
gramm durchgefi.ihrten Untersuchungen (R. LANGE). 

Eine zweite experimentelle Arbeit i.iber den direkten EinfluB des Ols auf die Proclukti
onsleistung des Phytoplanktons cler Kieler Forde in Abhangigkeit von der ZellgroBe und 
der J ahreszeit wurde begonnen (A. ]\!forms). 

Arbei ten  i m  Rahmen d e s  SFB 95 

Die Auswertung des interdisziplinaren Fri.ihjahrsexperiments 1980 wurde abgeschlos
sen. Es konnte gezeigt werclen, daB durch die quantitative Sedimentation der Fri.ihjahrs
bli.ite hohc Bcnthosaktivitatcn ausgelost wurden und somit zwischen Fri.ihjahrs- uncl 
Sommerwachstum des Phytoplanktons kein kontinuierlicher Obergang im Pelagial be
steht (R. PEINERT, P. STEGMANN, A. SAURE). Im gleichen Experiment eingesetzte in 
situ-Fluoreszenzsonclen lieferten zwar Anhaltspunkte i.iber relative Veranderungen des 
Chlorophyllgehaltes in cler Wassersaule, jedoch war eine quantitative Erfassung mit clie
sen Sonden unbefriedigend (CH. STIENEN). 

Aus einer Reihe von Felduntersuchungen und EinschluBexperimenten i.iber mehrere 
Jahre wurden die Veranclerungen in den abiotischen Rahmenbedingungen in der Was
sersaule mittels der quantitativen und qualitativen Partikelzusammensetzung beschrie
ben. Hieraus konnten MeBstrategien fi.ir die verschiedenen J ahreszeitcn entwickelt wer-
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den (B. KNOPPERs). Aus Versuchen zur Nahrsalzfreisetzung und -rLickftihrung ergab 
sich, daB hoher Sauerstoffverbrauch nicht unbedingt hoher Nahrsalzfreisetzung ent
spricht. Neben der i'vienge und der Zusammensetzung des sedimentierten organischen 
:Materials ist vor allem der geochemische und biologische ,,Zustand" des Sedimentes ent
scheidend for diese Prozesse (F. PoLLEHNE). 

Eine vergleichende U ntersuchung der Phytoplanktonsukzession in einem borealen 
(Kieler Bucht) uncl einem subtropischen Flachwasserokosystem (Harrington Sound) er
brachte Einsichten in die verschiedenen Strategien des Phytoplanktons zur Anpassung 
an die wechselnde abiotische Umwelt (C. 0DEBRECHT). 

Umfangreiche Experimente wurden im IVIarz/April auf den Philippinen (Mactan/ 
Cebu) durchgefi.ihrt. Hierbei standen folgende Fragen im V ordergrund: Die pelagische 
Remineralisation, die Sedimentation und der Stoffaustausch zwischen einem hochpro
duktiven Flachwassergebiet (bis 10 m) uncl einer tiefen oligotrophen Rinne (300 m) in 
Abhangigkeit von den Gezeiten (F. PoLLEHNE, B. v. BoDUNGEN, V. SMETACEK). 

Im Hausgartengebiet fanclen im August/September Remineralisations-U ntersuchungen 
mit Hilfe von auf dem i'vieereboden aufgesetzten Glocken unter oxischen und anoxischen 
Verhaltnissen statt. :tviaterial aus gleichzeitig eingesetzten Sinkstoffallen wurcle den Glok
ken zugeflihrt, um den natLirlichen FluB von organischem lVIaterial zum Sediment zu si
mulieren (F. PoLLEHNE, B. v. BoDUNGEN, V. SMETACEK). Im Oktober/November wurclen 
in enger Zusammenarbeit mit zahlreichen Benthologen analog zu den Frtihjahrsarbeiten 
1980 intensive Feldmessungen durchgcflihrt, um die Auswirkung der Sedimentation der 
Herbstb!Lite auf die Benthosaktivitaten zu verfolgen (R. PEINERT). 

X. Marine  Mikrobiologie

Mikro  biologisch -okolog i sche  U n  ter such ungen 

Wahrend der Forschungsreise 74 mit F .  S. ,,Poseidon" (24. 4 .  bis 22. 5. 81) erfolgten 
in der Biskaya und den Gewassern vor Portugal umfangreiche mikrobiologische Unter
suchungen Liber den EinfluB von FWssen (Douro, Tejo, Guadiana) und des KListenauf
triebs auf Zusammensetzung und Aktivitat der :tv1ikroflora im klistennahen Atlantik. Die 
Beobachtungen erstreckten sich auf Wasserproben, die zwischen der Oberflache und 
1000 m Tiefe genommen wurclen sowie einige Sedimentproben aus groBeren Tiefen. Es 
erfolgten u. a. Bestirnmungen von Gesamtbakterienzahl, bakterieller Biomasse, Sapro
phyten- und Coliformenzahl. Weiterhin wurde die Horizontal- und Vertikalverteilung 
der mikrobiellen Aktivitat mit verschiedenen Iviethoden (heterotrophe Potenz, Iviikro
autoracliographie) untersucht. Es konnten interessante Zusammenhange zwischen hydro
graphisch-chemischen und mikrobiologischen Parametern festgestellt werclen. So ergab 
sich z. B. eine deutliche Beziehung zwischen der maximalen Aufnahmegeschwindigkeit 
von Glukose und dern Auftrieb von Tiefen,vasser. Es zeigte sich eine sehr ausgepragte 
Vertikalverteilung der mikrobiellen Aktivitat. So stehen Turnover-Zeiten fur Glukose 
von wenigen Stunden an der Oberflache solchen von mehreren tausend Stunden in 
groBeren Tiefen gegeni.iber (S. BAUERFEIND, K. Gocrrn, H.-G. HOPPE, G. RHEINHEIMER). 

Die Untersuchungen i.iber den EinfluB des Salzgehaltes auf die Zusammensetzung cler 
Bakterienflora und ihre Aktivitat in der Elberni.indung konnten fortgesetzt und in Zu
sammenarbeit rnit dern Hygiene-Institut Li.ibeck - auch die Untertrave mit einbezogen 
werden. Es wurden sowohl die Einwirkungen von steigenden Salzgehalten auf die Si.iB
wasserpopulation unter EinschluB von Fakalbakterien als auch diejenigen von abneh
menden Salzgehalten auf Brackwasser- und :tv1eeresbakterien studiert. Dabei fanden 
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mikroskopische Verfahren (Fluoreszenzmikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie) und 
auch verschiedene Kultivierungsverfahren Verwendung. Aui3erdem wurcle die hetero
trophe Potenz der J'viikroflora im Jahresgang bestimmt (G. Ri-mrNHEIMER, G. SCHUH
MACHER). 

In der Kieler Forde erfolgten eingehende Arbeiten i.iber die Mikroflora des Neustons. 
Dabei wurde der Einflui3 von Licht, Tcmperatur und Wasserbewegung sowie die Rolle 
von Fetten uncl Kohlenwasserstoffen in situ und auch in vitro auf die :tvfikroorganismen 
studiert (S.-J. KrM). 

Die schon 1980 begonnenen rasterelektronenmikroskopischen Untersuchungen an in 
verschiedenen Fli.issen vorkommenden lVIikroorganismen wurden Anfang des Jahres 
fortgesetzt unc\ ein Katalog aller beobachteten Formen erstellt. Weiter konnten REJ'VI
Aufnahmen von den im Laufe cler J ahreszeiten in der Schlei auftretenden Plankton
Organismen angefertigt werden. 

Bei zwei Forschungsfahrten in clas Skagerrak wurden in Zusammenarbeit mit H. FLDGEL 
(Abt. J'VIeereszoologie) Bakterien untersucht, die im Coelom bestimmter Pogonophoren
Arten auftreten und wahrscheinlich durch ihre autotrophe Lebensweise for die Ernah
rung des Wurms von Bedeutung sincl. Zur naheren Charakterisierung der Lebensbedin
gungen dieser Organismen wurden J'Vfessungen des Redoxpotentials und der l\1ethan
Produktion im Sediment, wo vermutlich ahnliche Umweltverhaltnisse vorliegen wie im 
Darm der Pogonophoren, durchgefiihrt (zusammen mit Dr. Naguib, Max-Planck-Insti
tut, Pion). 

Von den Bakterienpopulationen aus Wasserproben des Skagerraks und des Seegebietes 
vor Portugal ,vurden raster- und transmissions-elektronenmikroskopische Aufnahmen 
angefertigt. Dabei sollte besonders auf das Vorkommen gebogener, ringformiger und an
derer morphologisch auffalliger Bakterien geachtet und deren Haufigkeit in Abhangig
keit von verschiedenen Parametern registriert werden. J'Vfit Hilfe von Anreicherungs
kulturen wurde versucht, bestimmte Typen anzureichern und zu isolieren (R. ScHMAL
JOHANN). 

Umfangreiches Untersuchungsmaterial i.iber die Regionalverteilung cler Bakterien in 
der westlichen und mittleren Ostsee, der zeitlichen Beziehung zwischen Primarproduk
tion und mikrobieller Aktivitat sowie der Relation zwischen Gesamtbakterienzahl uncl 
mikrobieller Aktivitat wurde ausgewertet (K. Gocrrn). 

Ferner wurc!e mit Untersuchungen zum Keimungsverhalten der Sporen von Filzen 
verschiedener Herkunft unter variierten Bedingungen begonnen. Isolate von ,,terrestri
schen" oder ,,marinen" hoheren Pilzen (Fungi imperfecti) zeigen - z. B. gegeni.iber dem 
Salzgehalt des l'VIediums - haufig ein anderes Verhalten, als es ihrer Herkunft nach zu 
erwarten ist. Andererseits konnen aus Wasser- und Sedimentproben mariner Herkunft 
immer wieder ,,terrestrische" Formen isoliert werden, von denen nicht bekannt ist, ob 
sie im J'Vfeer in aktivcm oder passivem Zustand (Sporen) vorkommen. Zu diesem Pro0 

blem gehort auch die Frage, wie lange aus der Luft ins l\ifoer gelangende Pilzsporen in 
Salzwasser iiberleben konnen. 

Im Laufe des J ahres wurden Vorarbeiten durchgefiihrt, nach den en zunachst folgende 
Versuche weitergefohrt oder in c!as Programm aufgenommen werc!en: 1. Ausbringen von 
Sporen verschiec!ener Herkunft im Brackwasser am natiirlichen Standort und gleich
zeitige Exposition (im Labor) in Salz- und SiiBwasser, das unterschiedlich vorbehandelt 
wurde, um das Keimungsverhalten zu ermitteln. 2. Versuche, marines Sediment mit 
Pilzen wiederzubesiedeln, wobei als Inoculum entweder Sporen oder aktiv wachsendes 
l\1lyzel dienen soil. 3. Da anscheinend neben der Salinitat des l\1Iediums auch der 0

2
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halt und das Nahrstoffangebot die Keimung von Sporen und deren weitere Entwicklung 
beeinfluf3t, sollen Versuche vorgenommen werden, in denen diese Faktoren kombiniert 
sine!. 

Wahrencl cler Forschungsreise 74 mit F. S. ,,Poseidon" wurclen Wasser- uncl Sediment
proben aus der Biskaya uncl den Gewassern vor Portugal auf das Vorkommen von Pilzen 
untersucht. Von insgesamt 25 Sedimentproben enthielten 9 Proben Fungi imperfecti 
und 8 Proben niedere Pilze (Thraustochytriales). Im Wasser - auch clem der Tejo
mi.indung - waren kaum Pilze nachweisbar. 8 Fungi imperfecti konnten aus den Sedi
mentproben isoliert werden, wobei die Konsistenz (sandig-kiesig oder schlickig) keine 
Rolle spielte (J. SmrNEIDER). 

Wahrend eines erneuten Forschungsaufenthaltes von K. Gocrrn in Costa Rica konnten 
die bereits fri.iher begonnenen morphometrischen, chemischen und biologischen Unter
suchungen an einem tropischen Jvlaar (Westabhang cler Cordillera Volcanica) abge
schlossen werden. 

In einem tropischen Ki.istengewasser (Cienaga Grande, Kolumbien) wurclen die Pri
marproduktion uncl Abbauprozesse partikularer organischer Substanz in lVlangroven
gebieten untersucht (H.-G. HOPPE). 

Zur Untersuchung cler l\ilethode, die bakterielle Aktivitat anhand der Sauerstoffauf
nahme zu messen, wurden die Bakterien clurch fraktionierte Filtration von den anderen 
im Wasser vorhandenen Organismen abgetrennt und anschlief3encl ihre Respiration mit 
einer sehr empfindlichen und gut reprocluzierbaren J\ifoclifikation des Winkler-Verfah
rens bestimmt. Bis zu einer Inkubationszeit von 24 Stunclen verlauft die Respiration 
linear (K. GoCirn). 

E utrophierung u n cl  B akter ienakt iv i tat  

Im Fri.ihjahr konnte auf einer Fahrt in  die Kieler Bucht dcr Zusammenhang zwischen 
einer beginnenden Phytoplanktonbli.ite und cler Bakterienentwicklung untersucht werden. 
Fi.ir die Bestimmung der Bakterienaktivitat kam dabei u. a. die fluoreszenzmikroskopi
sche Methocle und die Messung der Bakterienproduktion durch die 3H-Thymidininkor
poration zur Anwendung. Es lief3 sich cine positive Korrelation zwischen der Bakterien
biomasse und der Bakterienproduktion sowie cler heterotrophen Aufnahme von Glukose 
nachweisen. Hell-dunkel-Inkubation und Versuche mit fraktionierter Filtration lief3en 
deutlich erkennen, daf3 die Bakterien den weitaus grof3ten Anteil an der Thymidinin
korporation haben. Die Produktionswerte waren aber wegen der niedrigen Wassertempe
ratur noch relativ gering, obgleich die Chlorophyllwerte schon cine Phytoplanktonbli.ite 
anzeigten (S. BAUERNFEIND, H.-G. HOPPE). 

Die Untersuchungen iiber die Folgen der Verschmutzung auf die Bakterienpopulati
onen in der Schlei wurden fortgesetzt. Hier ist die hochste Bakterienaktivitat eindeutig 
auf die warmen Sommermonate konzentriert. Die ersten beiden Fri.ihjahrsbli.iten des 
Phytoplanktons bis Ende J\1fai riefen noch keine starke Reaktion cler Bakterienparameter 
hervor. Der Abbau wahrencl des ersten Drittels des J ahres produzierten organischen l\ila
terials sowie eines Teils der allochthonen Schmutzstoffe geschieht erst nach zeitlicher 
V crzogerung mit cler Aktivierung der Bakterien clurch den Anstieg dcr Wassertcmpera
tur. Im Herbst dagegen sincl die Chlorophyllwerte und die Bakterienparameter besser 
miteinander korreliert. Das deutet clarauf hin, daf3 die bakterielle Mineralisation der or
ganischen Substanz nun besser an die zuri.ickgehende Produktion des Phytoplanktons bei 
langsam absinkenclcr Wassertemperatur angepaf3t ist (H.-G. HoPPE). 
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Weiterhin wurdc vcrsucht, die Aufnahme von Chlorella-Inhaltsstoffen zu messen. Da
zu muJ3ten die Algen mit 14C-Carbonat inkubiert und die Zellen anschlieJ3end mit Ultra
schall aufgeschlossen werden. Der Zellinhalt wurde als Substrat verschiedenen Proben 
aus der westlichen Ostsee, der Schlei und dem Atlantik zugesetzt und seine Aufnahme 
mit der von HC-markierter Glukose verglichen. Dabei zeigte sich, dal3 das Chlorellasub
strat sehr viel langsamer aufgenommen wird als die Glukose. 

Wahrend des Sommers und Herbstes erfolgten drei Versuche in Glaskolben, um die 
Wechselwirkungen zwischen organischem rviaterial und Bakterienzahl und -biomasse zu 
untersuchen. Dabei kamen auch neuere Nlethoden for die Aminosaure- und Zuckerbe
stimmung zur Anwendung. Es zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen Bak
terienzunahme und Aminosaureabnahme (S. BAUERFEIND). 

Die Becleutung der Bakterien als Nahrung for das :tvlikrozooplankton (Ciliaten) war 
ebenfalls Gegenstancl eingehencler Untersuchungen. Zur ersten Orientierung erfolgten 
methodische Arbeiten mit Ciliatenkulturen ( Uronema marinum, Euplotes sjJec.) und einer 
Bakterienkultur (Stamm ,,List 7", Sylt). Neben ,,unbehandelten" Bakterien wurden 
einerseits mit Acridinorange gefarbte und andererseits mit 3H-Thymidin markierte Bak
terien verfi.ittert uncl deren Aufnahme durch Ciliaten beobachtet. Weitere Laborunter
suchungen gaben Aufschlu/3 tiber Generationszeiten, Wachstumsphasen, Frel3raten, Cili 
atcnbiomasseproduktion und Bakterienbiomassekonsum sowie i.iber den Einflu/3 der Bak
terienkonzentration auf die Entwicklung der Ciliaten. Die Laborversuche wurden <lurch 
qualitative und quantitative Bestimmungen der Ciliatenfauna in der Schlei erganzt (V. 
GAST). 

Ein  wir kung v o n  S p u renmeta l len  a uf Nli k roorganismen 

Die im \101:jahr an nati.irlichen Plankton- und Bakterienpopulationen der Kieler Fi::irde 
durchgeftihrtcn Untersuchungen tiber den Einflul3 der Schwermetalle Kadmium, Kupfer 
und Zink wurden durch Experimente in unterschiedlich schadstoffbelasteten Gewassern 
(Englischer Kanai, Biscaya, portugiesische Ktistengewasser) wahrend einer Forschungs
fahrt mit F. S. ,,Poseidon" erganzt. 

Die C02-Fixierungsrate des Phytoplanktons und die bakterielle Inkorporation von 
Glukose wurde zum einen direkt nach Zusatz der Schwermetalle zum anderen nach einer 
24-sti.indigcn Expositionszeit gemessen und die Nletallakkumulation in den Organismen
nach 25 h radiochemisch bestimmt. Trotz der im Vergleich zu den Untersuchungen in
der Kieler Forde sehr niedrigen zugesctzten l'vletallkonzentrationen konnte bei einigen
Wasserproben eine deutliche Hemmung der Primarproduktionsleistung schon nach
kurzer Einwirkungszeit der ivletalle nachgewiesen werden. Dies ist darauf zurtickzufi.ih
ren, dal3 in Gewassern, die kaum <lurch organisches lVIaterial belastet sine!, J\1Ietalle nicht
in organischen Komplexverbindungen gebunden sondern als Ionen vorliegen und von
Algen leicht aufgenommen werden ki::innen. Bei niedrigen Algen-Populationsdichten
findet eine relativ starke Anreicherung statt, so da/3 - bei Zufuhr weiterer Nletall-Ionen
(wie im Versuch) - schnell schadigende Konzentrationen in den Algenzellen erreicht
werden. Ferner crfolgten Laborversuche mit e iner bakterienhaltigen Kultur des Dino
flagellaten Prorocentrum micans. Hierbei wurde Kadmium in Konzentrationen von l ,  2
und 19 11.g dnr 3 zugesetzt. Bei der hi::ichsten Konzentration zeigte sich zu Beginn der Ver
suchsphase, dal3 sowohl die C02-Fixierungsrate der Alge als auch die Glukoseinkorpo
ra tion der Bakterien deutlich gegeni.iber einer metallfreien Kontrolle gehemmt waren.
Gegen Ende des 12-tagigen Versuches wurden dagegen die hi::ichsten Werte der Glukose
inkorporation in der Probe mit der hi::ichsten Kadmiumkonzentration gefunden (K.
WoLTER zusammen mit U. RABSCH und P. KRISCHKER, Isotopenlabor).
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Mit der Arbeitsgruppe Spurenmetalle der Abteilung l'vieereschemie (K. KREMLING) 
wurden Untersuchungen uber die Abhangigkeit der Konzentration metallorganischer 
Verbindungen von mikrobiologischen Parametern begonnen (K. Goc1rn). 

Arbei ten  i m  R a h m e n  des  SFB 95 

Im Rahmen einer Antarktis-Expedition (1. 1. bis 11. 2. 1981, F. S. ,,IVIeteor", Reise 
56/3) uncl eines Forschungsaufenthaltes auf den Philippinen (15. 3. bis 2. 5. 1981) wurde 
in beiclen Gebieten die Biomasse sowie die Aktivitat von IVIikroorganismen im Sediment 
untersucht. Der Schwerpunkt lag besonders auf dem enzymatischen Abbau partikularer, 
organischer Substanzen (hochmolekulare Kohlenhydrate, Proteine), der durch Be
stimmung der Aktivitat von Amylase und proteolytischer Enzyme verfolgt wurde. Hierzu 
waren umfangreiche methodische Experimente vorausgegangen. An cler Auswertung der 
auf den beiden Expeditionen gewonnenen Daten wircl noch gearbeitet (:tvI. BoLTER, 
L.-A. MEYER-REIL). 

Umfangreiche Untersuchungen wurden an Sedimenten von zwei Stationen im soge
nannten Hausgarten (Wassertiefe 18 und 28 m) clurchgefi.ihrt, um den Einflul3 der 
Herbstphytoplanktonbli.ite auf den Stoffumsatz im Sediment zu analysieren. In wi:ichent
lichen Abstanden wurclen zwischen September und Dezember mikrobiell die Zellzahl, 
die Biomasse, die Teilungsaktivitat sowie die Konzentrationen organischer Komponenten 
(Gesamtgehalt organischer Substanz, Kohlenhydrate, Proteine) uncl deren enzymatische 
Abbauraten (Amylase, proteolytische Enzyme) bestimmt. Eine vorlaufige Analyse der 
Daten zeigt in den l'vionaten September und Oktober einen Riickgang der organischen 
Substanzen. Von Ende Oktober bis Ende November steigt die I'vienge organischer Sub
stanz an uncl sinkt im Dezember wiecler deutlich ab. Dieser dreiphasige Verlauf wird 
auch durch die enzymatischen Abbauraten von Kohlenhydraten und Proteinen wider
gespiegelt. Die mikrobielle Biomasse verhalt sich entgegengesetzt. 

Wahrend cler enzymatische Abbau von Proteinen bei Anwesenheit von Schwefel
wasserstoff im Sediment drastisch reduziert wird, ist die Hemmung des Kohlenhydrat
abbaus deutlich geringer ausgepragt (L.-A. l'vlEYER-RE1L). 

Weiterhin wurden Datensatze aus Untersuchungen im Wasser cler Kieler Bucht uncl 
aus Experimenten am Planktonturm ausgewertet (I'vL BOLTER). 

6. Lehrveranstaltungen

6 .1 V o  rl e sung  en ( in Klammern die Anzahl der Wochenstunden) 

I. Sommer-Semester 1981

Einfi.ihrung in die physikalische Ozeanographie II (2) 
1viel3methoden cler physikalischen Ozeanographie (2) 
Physikalische Ozeanographie II 

EinfluG des Meeres auf clas Wetter (2) 
Einfiihrung in die Theoretisehe Ozeanographie I 

Hyclrodynamische Grundlagen (2) 
Theorie der Internen Wellen (2) 
Einfi.ihrung in die 1'.frteorologie II (2) 
Atmospharische Energetik II (2) 
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SmDLER 
SJEDLER 

Wooos 

KRAUSS 
KRAUSS 

HASSE 
GRASSL 



Numerische Wcttervorhersage (2) 
Wechselwirkung Ozean-Atmosphare ( 1) 
Terrestrische und astronomische Ortsbestimmung auf See (2) 
Biologic der marinen Wirbellosen I (2) 
Einfiihrungsvorlesung zum meereszoologischen Praktikum ( 1) 
Physiologische Okologie (2) 
Biologic tropischer Meere (2) 
Taxonomic uncl Entwicklungsgeschichte der Algen (2) 
Biologic und Nutzung der Fische (3) 
Fischkrankheiten ( l) 
Aktuelle Probleme der :rv[eeresverschmutzung (2) 
Einfiihrung in die Biologische rvleereskunde II (2) 
Plankton der Ost- und Nordsee (2) 
Primarproduktion des Planktons ( 1) 

II. Winter-Semester 1981/82

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

Physikalische Eigenschaften des Mecrwassers 
(for Hauptfachler) (2) 
Physikalische Eigenschaften des J\!Jeerwassers 
(for Nebenfachler) (1) 

Turbulenz des Nleeres (2) 
Einfiihrung in die Theoretische Ozeanographie II 

Analytische Li:isungsmethoden (2) 
Theorie der rvieeresstri:imungen (2) 
Einfiihrung in die Seegangstheorie (2) 
Einftihrung in die Meteorologie I (2) 
Theoretische Meteorologie I ( 1) 
Thermodynamik der Atmosphare (2) 
Grundlagen der Satelliten-Meteorologie ( 1) 
Allgemeine Meereschemie I ( 1) 
Ausgewahlte Kapitel aus der organischen Meereschemie (1) 
Einfohrung in gewasserchemische Arbeitsmethoden ( l) 
Terrestrische uncl astronomische Ortsbestimmung auf See (2) 
Biologie der marinen Wirbellosen II (2) 
Einfiihrung in die Meereszoologie (2) 
Biologic mariner Organismen (2) 
Einfiihrung in die Benthosi:ikologie (2) 
E inftihrung in die Meeresbotanik I ( 1) 
Einfiihrung in die marine Phytobcnthoskunde (I) 
Allgemeine Fischereibiologie (3) 
Einfiihrung in die Biologische Meercskunde I (3) 
Die Sedimentation von Plankton und die Zufuhr organischer 

Substanz zum J\1Ieeresboden (I) 
Problcme und J\1Iethoden der Gewassermikrobiologie im Wandel 

cler Zeit ( l) 
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HESSLER 

HASSE 

OHL 

ADELUNG 

THEEDE 

THEEDE 

FLUGEL 

SCHWENKE 

NELLEN 

MOLLER 

GERLACH 

LENZ 

LENZ 

SMETACEK 

SrnnLER 

SmnLER 

KASE 

Woons 

KRAUSS 

KRAUSS 

WILLEBRAND 

HASSE 

HASSE 

GRASSL 

GRASSL 

KREMLING 

EHRHARDT 

0STERROHT 

OHL 

ADELUNG 

THEEDE 

fLijGEL 

GERLACH 

Sc1-1wENKE 

Sc1-1wENKE 

NELLEN 

LENZ 

SJ\,IETACEK 

RHEIN HEIMER 



6.2 S e minar e, U b ungen, Prakt ika  u n d  Exkurs ionen 

I .  Sommer-Semester 1981 

Praktikum cler physikalischen Ozeanographie II 
(Seepraktikum fiir Hauptfachler) (2) KNOLL, l'VlDLLER 

Proseminar zum Praktikum cler physikalischen Ozeanographie II 
(for Hauptfachler) (1) KNOLL, MDLLER 

Praktikum cler physikalischen Ozeanographie II 
(fiir Nebenfachler) (2) PETERS, WITTSTOCK 

Proseminar zum Praktikum cler physikalischen 
Ozeanographie II (fiir Nebenfachler) ( 1) PETERS, WITTSTOCK 

Ubungen zur Einfiihrung in die theorctische Ozeanographie I 
Hydroclynamische Gruncllagen (2) HARDTKE 

Seminar fiir Diplomanclcn uncl Doktoranclen clcr physikalischen 
Ozeanographie (2) KRAUSS, SmDLER, WooDs 

Ozeanographisches Seminar fi'ir Fortgeschrittene (2) KRAUSS, SmDLER, WooDs 
Ozeanographisch-l\!Ieteorologisches Seminar (2) HASSE, KRAUSS, SmDLER, WooDs 
Ubungen zur Einfiihrung in die Mcteorologie II (2) OsTHAUs 
Ubungen zur numerischen Wettcrvorhersage II ( 1) OsTHAUS 
Seminar W ctteranalyse und -prognose ( 1) HESSLER, HASSE 
JVIeteorologisches Instrumentenpraktikum (3) HESSLER, OsTHAUs 
Seminar for Diplomanclen uncl Doktoranden der Meteorologie (2) HASSE 
Meereschemisches Praktikum II fiir Biologen und physikalische 

Ozeanographen, 8 Tage (ganztagig) EHRHARDT, KREMLING, OsTERROHT 
Proseminar zum meereschemischen Praktikum II (I) EHRHARDT, KREMLING, 

Meereschemisches Praktikum I fiir physikalische Ozeanographen, 
10 Tage (ganztagig) 

l'vieereschemisches Kolloquium (I) 
Einfiihrung in die biochemische marine Pharmakognosie, 

14 Tage (ganztagig) 
Bestimmungsubungen an l\!Jeerestieren (mit Demonstrationen 

OsTERROHT 

EHRHARDT 
EHRHARDT 

BERESS 

und Exkursionen; Aufbaukurs) (4) ADELUNG, FLDGEL 
Meereszoologisches Praktikum (Aufbaukurs) (4) ADELUNG, THEEDE 
:Meereszoologische Exkursionen mit F. K. ,,Alkor" 

(mit Ubungen auf See) (ganztagig) THEEDE 
l\!Ieeresbiologischer Kurs (zus. mit Prof. Kinne, BAH) 

in der l'viceressta tion Helgoland, I 4 Tage (ganztagig) KINNE, FLUG EL 
.!viarines radiochemischf's Praktikum, 14 Tage (ganztagig) RABSCH 
Elektronenmikroskopische Prapara tionsmethoden 

14 Tage (ganztagig) FLUGEL 
l\!Ieeresalgen-Praktikum (Aufbaukurs) (4) SCHWENKE uncl l\!Iitarbeiter 
Seminar zur Vorlesung: Aktuelle Probleme cler l'vieeresverschmutzung (2) GERLACH 
Doktoranclenseminar fiir Planktologen (2) LENZ, ZEITZSCHEL 
Planktologisch-mikrobiologisches Seminar (2) LENZ, RHEINHEIMER, ZEITZSCHEL 
Planktologisch-meereskundlichf's Praktikum auf See, 

14 Tage (ganztagig) LENZ 
l'vieeresmikrobiologisches Seminar (2) RirnINHEIMER 
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Biologisch-meereskundlichcs GroHpraktikum II (20) ADELUNG, GERLACH, HEMPEL, 
LENZ, NELLEN, RI-IEINHEIMER, SCHWENKE, TIIEEDE, 

ZEITZSCHEL, mit v. BROCKEL, Hmcim, HoRSTMANN, lVIAsKE, 
RuMoI-m, SCHNACK, ScI-IRAMM, SMETACEK 

II. Winter-Semester 1981/82

Ubungen zur physikalischen Ozeanographie I 
(fiir Hauptfachler) (2) 

Praktikum der physikalischen Ozeanographie I 
(fi_ir Hauptfachler) (2) 

Proserninar zurn Praktikurn der physikalischen Ozeanographic I 
(fiir Hauptfachler) (I) 

Praktikum der physikalischen Ozeanographie 
(for Nebenfachler) (2) 

Proscminar zum Praktikum der physikalischen Ozeanographic 
(for Nebenfachler) (!) 

Ubungen zu den physikalischen Eigenschaften des lVIeerwassers 
(for Nebenfachler) (I) 

Ubungen zur Einfi_ihrung in die theoretische Ozeanographie II 
Analytische Li:isungsrnethoclen (2) 

PETERS 

PETERS, KNOLL 

PETERS, KNOLL 

l'vIDLLER, WITTSTOCK 

lVIDLLER, WITTSTOCK 

Kii.sE 

HARDTKE 
Seminar fi_ir Diplomanden und Doktoranden der 

physikalischen Ozeanographic (2) 

Ozeanographisches Seminar for Fortgeschrittene (2) 

Ozeanographisch-meteorologisches Seminar (2) 

KRAuss, SmDLER, Wooos 
KRAuss, SmDLER, Wooos 

GRASSL, HASSE, KRAUSS, SIEDLER, 
Wooos 

Ubungen zur Einfiihrung in die rvieteorologie I (2) OsTHAUS 
Ubungen zur theoretischen Ivieteorologie I (2) HESSLER 
Ubungen zur Thermodynamik der Atmosphare (I) OsTHAUS 
Seminar Wetteranalyse uncl Prognose (I) HESSLER 
Seminar for Diplomanclen und Doktoranden der lVIeteorologie (3) HASSE, GRASSL 
Einfiihrung in gewasserchemische Arbeitsmethoden 

(Proseminar zum meereschemischen Praktikum I) (I) OsTERROHT 
Meereschemisches Praktikum I, 8 Tage (ganztagig) EHRHARDT 
lVIeereschemisches Kolloquium (I) EHRHARDT, KREMLING, OsTERROHT 
l'v!eereszoologisches Seminar (2) AoELUNG, FLUGEL, GERLACH, THEEDE 
Elektronenmikroskopische Arbeitsmethoden, 14 Tage (ganztag.) FLUGEL 
Marines racliochemisches Praktikum, 11 Tage (ganztagig) RABSCH 
Phytobenthoskundliches Seminar (2) Sc11WENKE uncl l'viitarbeiter 
Seminar l'vJeeresi:ikologie der Polargebiete (I) HEMPEL 
Seminar zur biologischen l'vieereskunde und Fischereibiologie (2) HEMPEL, LENZ, 

NELLEN, ZEITZSCHEL mit Assistenten 
Doktoranden-Seminar fiir Planktologen (2) LENZ, ZEITZSCHEL 
l'vieeresmikrobiologisches Seminar (4) RHEINHEIMER 
Biologisch-meereskundliches GroGpraktikum I (20) ADELUNG, GERLACH, 

HEMPEL, LENZ, NELLEN, RHEINHEIMER, Scr-IWENKE, THEEDE, 
ZEITZSCHEL, mit EHRHARDT, Gocrrn, HOPPE, HoRSTMANN, KINZER, 

RuMOI-IR, SCHNACK, ScIIRAMM, SMETACEK 
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6.3 K ol loquiumsvortrage  

LANGE, Dr. H.-J. (Institut fiir Theoretische :tvieteorologie, Freie Universitat Berlin) 
am 7. 1. 1981 : 
,,Die grof3raumige dynamische Reibungswechselwirkung zwischen Planetarischer 
Grenzschicht und Freier Atmosphare" 

K61m, J. (Bundesministerium fiir Forschung und Technologie, Bonn) am 23. I. 1981: 
,,Auswirkungen der internationalen Seerechtskonferenzen auf die JVIeeresforschung" 

LAMPERT, Dr. W. (:Max-Planck-Institut fi.ir Limnologie, Pion) am 23. I. 1981: 
,,Planktoninteraktionen - Die Bedeutung biotischer Faktoren fi.ir die Strukturie
rung planktischer Lebensgemeinschaften" 

PILLSBURY, D. (Oregon State University, Oregon, USA) am 28. I. 1981: 
"Structure and variability of the Antarctic Circumpolar Current in the Drake 
Passage. Results of several years of current measurements" 

RUPRECHT, Dr. E. (Institut for Geophysik und lVIeteorologie, Universitat Ki:iln) am 
28. I. 1981:
,,Nii:iglichkeiten zur Bestimmung des globalen hydrologischen Zyklus aus Satelliten
Beo bach tungen''

ARPE, Dr. K. (European Centre for l'viedium Range Weather Forecasts, Reading, 
England) am 30. I. 1981 : 
,,Probleme der mittelfristigen Wettervorhersage" 

GRASSL, Priv.-Doz. Dr. H. (:tviax-Planck-lnstitut fi.ir Nieteorologie, Hamburg) am 
4. 2. 1981:
,,Der Einfluf3 der Atmosphare auf die Fernerkundung ozeanischer Parameter"

GuoENBERG, Dr. H.-J. Wolffv. (Siegen) am 5. 2. 1981: 
,,Phytoplanktonzusammensetzung in verschiedenen Wassermassen im NW-afrika
nischen Auftriebsgebiet" 

BOJE, Dr. R. (Institut fi.ir 1ifeereskunde, Kiel) am 6. 2. 1981: 
,,Auftriebsprozesse und Phytoplanktonentwicklung'' 

ALLKOFER, Prof. Dr. 0. C. (Institut fi.ir Reine und Angewandte Kernphysik, Christian
Albrechts-Universitat Kiel) am 13. 2. 1981: 
,,Das DUMAND-Projekt - Ein Tiefsee-Detektor for Untersuchungen in der 
kosmischen Strahlung, der Neutrino-Astrophysik und Hochenergiephysik" 

DuuRsMA, Prof. Dr. E. K. (Delta Institute for Hydrobiological Research, Y erseke, 
Holland) am 20. 2. 1981: 
"Some key-questions in marine radioactivity" 

Sw1FT, Dr. J. H. (Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif., USA) am 
26. 2. 1981:
"The formation and spreading of deep 1,vaters from the Iceland and Norwegian Seas"

KRAAV, Dr. V. (Department of the Baltic Sea Institute of Thermophysies and Eleetro
physics, Tallinn, USSR) am 27. 2. 1981: 
"On the hydrodynamic modelling of the coastal zone" 

HANSEN, Dr. H.-P. (Institut fi.ir Meereskunde, Kiel) am 27. 2. 1981: 
,,Kleinraumige Veranderlichkeit chemischer Parameter in cler zentralen Ostsee -
Ein Beispiel for die Anwenclung eines neuen Nief3systems" 

EHRHARDT, Dr. M. (lnstitut fi.ir Meereskunde_, Kiel) am 8. 5. 1981: 
,,Die Analyse lipophiler organischer Bestandteile des Ostseewassers - 1ifothoden 
uncl Ergebnisse" 
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TANG, Dr. C. L. (Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Nova Scotia, Kanacla) 
am 11. 5. 1981: 
"Observation and modelling of frontal upwelling" 

BoHRER, Dr. R. N. (Institute of Oceanography, Dalhousie University Halifax, Nova 
Scotia, Kanada, z. Z. Gastforscher am :ivlax-Planck-Institut for Limnologie, Pion) 
am 14. 5. 1981: 
"Feeding, respiration and migration implication of diel variation in marine cope
pods" 

WILLIAMS, P. l\11. (Scripps Institution of Oceanography, Institute of :ivlarine Recources, 
La Jolla, Calif., USA) am 15. 5. 1981: 
"Studies on the physical chemistry of sea-surface films" 

Sc11NACK, Dr. S. (Institut for l'vieereskunde, Kiel) am 22. 5. 1981: 
,,Die Stellung der Copepoden im pelagischen Okosystem" 

FoFONOFF, Dr. N. (Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, �fass., USA) 
am 25. 5. 1981: 
"Recent measurements in the Gulf Stream" 

FLi.JGEL, Prof. H. (Institut for Meereskunde, Kiel) am 29. 5. 1981: 
,,Die Bartwiirmer (Pogonophora) des Nordatlantik - neue okologische und histolo
gische Untersuchungen" 

PI-IILANDER, Dr. P.H. (Geophysical Fluid Dynamics Laboratories, University of Prince
ton, N.J., USA) am 5. 6. 1981: 
"Coastal upwelling and eastern boundary currents" 

JuNI<, Dr. W. (Max-Planck-Institut for Limnologie, Pion) am 12. 6. 1981: 
,,Fischereiliche Nutzung und Nutzungsprobleme amazonischer Fischbestande" 

KRUSEMANN, Dr. P. (Koniklyk Nederlands J'vleteorologisch Institut, De Bilt, Holland, 
z. Z. Institut for Mcereskunde, Kiel) am 19. 6. 1981:
"Large-scale thermohaline structure in the North Rockall trough during the JASIN
experiment''

HASSE, Prof. L. (Institut for Mecreskunde, Kiel) am 26. 6. 1981: 
,,Probleme der maritimen Grenzschicht der Atmosphare" 

LOCKWOOD, D. S. J. (:ivlinistry of Agriculture, Fisheries and Food, Fisheries Laboratory, 
Lowestoft, England) am 3. 7. 1981: 
"The western mackerel fishery and stock assessment" 

SouRNIA, Dr. A. (l:Vluseum National d'Histoire Naturelle, Paris, Frankreich) am 10. 7. 
1981: 
"Functional morphology of marine phytoplankton" 

SANFORD, Dr. T. (Applied Physics Laboratory, University of Washington, Seattle, 
Wash., USA) am 13. 7. 1981: 
"On the relationship between motional induction and ocean heat flux" 

l'vluLLER, Dr. P. (Center for Earth and Planetary Physics, Harvard University, Cambrid
ge, Mass., USA), am 16. 7. 1981: 
,,Die dynamische Balance interner Wellen im Ozean" 

WHITAKER, T. (British Antarctic Survey, Cambridge, England) am 16. 7. 1981: 
"Primary production of marine phytoplankton at Signy Island, the Antarctic" 

SCHOTT, Prof. F. (Rosenstiel School of �1Iarinc and Atmospheric Science, :Miami, Fla., 
USA) am 1 7. 7. 1981 : 
,,Ergebnisse neuer Untersuchungen im Somalistrom" 

77 



DAUBNER, Dr. I. (Institut fifr experimentelle Biologie und Okologie - Sektor Limnologie 
- der Slowak. Akademie d. Wissensch., Bratislava, CSSR) am 30. 10. 1981:
,,Hydrobiologische Untersuchungen in der Donau im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit''

WooDs, Prof. J. D. (lnstitut fi.ir :tvieereskunde, Kiel) am 6. 11. 1981: 
"Physics of primary production" 

HEMPEL, Prof. G. (Alfred-Wcgener-lnstitut fi.ir Polarforschung, Bremerhaven) am 
13. 11. 1981:
,,Der Aufbau der deutschen Polarforschung"

LARSEN, S. E. (Research Establishment Riso, Physics Department, Roskilde, Danemark) 
am 20. 11. 1981: 
"l\!Ieso-scale theory and measurements for the change of terrain roughness pro
blems" 

JoNES, Dr. A. (Shearwater Fish Farming Limited, Carlisle, England) am 27. 11. 1981: 
"Progress and current constraints in the development of mass rearing systems for 
marine fish" 

CHRISTIANS, Dr. 0. (Bundesforschungsanstalt fi.ir Fischerei, Institut fi.ir Biochemie u. 
Technologie, Hamburg) am 4. 12. 1981: 
,,Krill als Lebensmittel und die Bedeutung seines Fluoridgehaltes" 

HAIDVOGEL, Dr. D. B. (Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, :tviass., 
USA) am 11.12.1981: 
"Simulations of passive scalar dispersal in a turbulent ocean" 

BuRKILL, Dr. P. H. (Institute for :Marine Envrionmental Research, Plymouth, England) 
am 18. 12. 1981: 
"Nutrient cycling in coastal waters: experimental studies on zooplankton excretion 
and phytoplankton assimilation of nitrogen" 

7. Institutsgemeinsame Einrichtungen

7.1 F o r schungsschiffe 

Das Forschungsschiff ,,Poseiclon" wire! von der Reeclereigemeinschaft Forschungs
schiffahrt GmbH in Bremen bereedert. Die Einsatzplanung erfolgt im Institut, und zwar 
im Verbund mit cler Einsatzplanung fi.ir den Forschungskuttcr ,,Alkor" und die For
schungsbarkasse ,,Sagitta". Fi.ir die Einsatzplanung des Forschungskutters ,,Littorina" 
ist der SFB 95 der Universitat Kiel zustandig. ,,Alkor", ,,Littorina" und ,,Sagitta" 
werclen vom Institut bereeclert. 

F. S. ,,Poseidon" (Kapitan H. ScmIIcKLER) fi.ihrte im Jahre 1981 insgesamt 10 For
schungsreisen clurch, bei clenen 26844 Seemeilen zuriickgelegt wurden. Das Schiff war 
an 197 Tagen wie folgt eingesetzt: 

F o r sch ungsfa h r t  

Nr. 71 (23. 2.-26. 2 .  81) 
Nr. 72 ( 9. 3.-13. 3. 81) 
Nr. 73a (23. 3.-27. 3. 81) 
Nr. 73b (30. 3.-13. 4. 81) 
Nr. 74a (24. 4.-22. 5. 81) 

I n s t i  tut/ A b t e i l  ung 

l'vieereszoologie 
Regionale Ozeanographie 
Fischerei biologie 
Fischereibiologie 
Marine Mikrobiologie 
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F a h r t g e b i e t  

Skagerrak 
Skagerrak 
Kattegat 
Nordsee 
Gewasser vor 
Portugal 



F o r s c h u n g s f a h r t  

Nr. 74 b (25. 5.- 1. 6. 81) 
Nr. 75 (10. 6.-28. 6. 81) 
Nr. 76 a (10. 7.- 8. 8. 81) 

Nr. 76 b (12. 8.- 8. 9. 81) 

Nr. 76c (10. 9.-18. 9. 81) 

Nr. 77 (26. 9.- 2. 10. 81) 
Nr. 78 ( 7. 10.-20. 10. 81) 
Nr. 79a (20. 11.-28. 11. 81) 

Nr. 79b ( !. 12.- 4. 12. 81) 

I n s t i  tut/ A b t e i lung  

Regionale Ozeanographie 
l\lieereschemie 
Regionale Ozeanographie 
(SFB 133) 
Theoretische Ozeanographie 
(SFB 133) 
Regionale Ozeanographie 
(SFB 133) 
l\lieereszoologie 
l\faritime Meteorologie 
Geologisch-Palaontologisches 
Institut 
Geologisch Pala on tologisches 
Institut 

Nr. 80 (11. 12.-18. 12. 81) Meereschemie 

Folgende auslandische Hafen wurden angelaufen: 

Hull (Grof3britannien) 
Plymouth (Grol3britannien) 
Lissabon (Portugal) 
Ponta Delgada (Azoren) 
Helsinki (Finnland) 

Das  , , Pose idon" -Na v iga  t ionssys  tern 

Fahrtgebie t  

Skagerrak 
Ostliche Ostsee 

Nordostatlantik 

Nordatlantik 

N ordosta tlan tik 
Kattegat Skagerrak 
Nordsee 

Nordsee, Ostsee 

Bornholm-Recken 
Skagcrrak 

Das computcr-gesteuerte Navigationssystem, das for die ,,Poseidon" entwickelt warden 
ist, kam 1981 erstmalig wahrend der Expeditionen ,,Nordostatlantik '81" (,,Poscidon"
Rcise 76) und ,,KONTUR" (,,Poseidon "-Reise 78) zum Einsatz. 

Die Entwicklung dieses Navigationssystems wurde in den Jahresberichten fiir 1979 
und 1980 besehrieben. Wahrend der 72. und 75. Reise im Frii11iahr 1981 wurde der An
schlul3 des Satellitennavigators durchgefohrt. Der gegenwartige Stand des Systems ist in 
Abbildung 10 dargestellt. Die Uhrzeit von einer externen Uhr, dcr Sehiffskurs vom 
Kreiselkompal3, die Feinkoordinaten vom Decca-Navigator, die zwei Komponenten der 
Schiffsgeschwindigkeit (als Rohspannungen) vom elektromagnetischen Log und Lange 
und Breite vom Satellitennavigator werden in den Computer eingelesen. Die Decca
Feinkoordinaten werden hier von einer bekannten Anfangsposition integriert und in 
geographische Koordinaten umgewandelt. Die Rohspannungen vom elektromagneti
schen Log werden in Geschwindigkeiten umgerechnet und die Position des Schiffes 
relativ zu einem gewahlten Koordinatenursprung ausgerechnet. Diese abgeleiteten 
Werte werden mit den Rohwerten auf l\fagnetplatte 24 Stunden lang gespeichert. Die 
gesammelte Auskunft wird dem Benutzer auf verschiedene Weise bereitgestellt; die lau
fende Position uncl Geschwindigkeit konnen graphisch und alphanumerisch auf den 
Bildschirmen gezeigt werden (Abb. 11); die alphanumerische Auskunft wird alle zwei 
l\liinuten zusatzlich auf dem Zeilendrucker gedruckt, so dal3 der Benutzer ein geschrie
benes Protokoll von Bord mitnehmen kann. Aul3erdem gibt es die Moglichkeit, die Daten 
auf l\ifagnetbancl zu schreiben, so dal3 der Benutzer maschinenkompatible Daten er
halt (H. LEAcH). 
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Uhr 
Bildschirm 

Brucke 

Korn pass 
HP 1000 Bildschirm 

COMPUTER Trockenlabor 

DECCA- Zeilendrucker 
-

Navigator Brucke 

Elektromagnetisches 
-

Magnetbandeinheit 

Log Brucke 

Satelliten-
1-----l- Magnetplatte 

Navigator 

Abb. 10: Blockdiagramm des ,,Poseidon"-Navigationssyslcms. 

Abb. 11: Bildschirmterminal des ,,Poseidon"-Navigationssyslems mit alphanumerischem 
und graphischem Display. 
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F. K. ,,A!kor" (Kapitan H. S1cHAU) legte im Jahr 1981 auf 105 Fahrten 13 232 See
meilen zuruck. Das Schiff war wahrencl clieser Zeit an 161 Tagen mit 979 Eingeschifftcn 
in See. Gearbeitet wurclc auf 497 Stationen von 4 bis 600 m Wassertiefc. Die Unter
suchungsgebiete lagen in cler Ostsee, Beltsee, im Kattegat, Skagerrak und in clcr Deut
schen Bucht. Auf 75 eintagigen Fahrten wurclen 3 766 Scemeilen, auf 30 mehrtagigen 
Fahrten wurden an 108 Tagen 9466 Seemeilen zuri.ickgelegt. Als auslandischer Hafen 
wurcle Bergen (Norwegen) in cler Zeit vom 23. 8. bis 25. 8. 1981 angelaufen. An Borel 
arbeiteten l\tlitarbeiter der zehn Abteilungen des Instituts Hir Jvleereskunde sowie folgen
der Fremclinstitute: Zoologisches, Geologisch-Palaontologisches, Geophysikalisches, Geo
graphisches und Botanisches Institut cler Universitat Kiel. 

Diese Institute waren mit 722 Fahrten uncl 292 Personen beteiligt, wobei an 24 Ein
satztagen 50 Stationen bearbeitet und clabei 952 Seemeilen zuri.ickgelegt wurden. 

F. K. ,,Littorina" (Ka pi tan V. OHL) wurcle auch im Jahre 1981 ftir Forschungsfahrten 
des Sonclerforschungsbereiches 95 cler Universitat Kiel eingesetzt und legte auf 152 Fahr
ten 9096 Seemeilen zuri.ick. Dicse Reisen glieclcrn sich in 130 Eintagcsfahrten mit 6 104 
Seemeilen uncl 12 Mehrtagesfahrten von insgesamt 44 Tagen mit 2 996 Seemeilen auf. 

Das Schiff war mit insgesamt 1079 Eingeschifften in See. Die Untersuchungsgebiete 
lagen im wescntlichen in cler Kieler Bucht, aber auch in cler Nordsee uncl im Kattegat. 
An Borel arbeiteten die am Sonderforschungsbereich 95 beteiligten Angehorigen der 
Tauchergruppe des Geologisch-Palaontologischen Instituts, des Instituts ftir fvieeres
kuncle, des Zoologischen lnstituts uncl des lnstituts ftir Angewandte Physik cler Universi
tat Kiel sowie des Sonclerforschungsbereiches 94 cler Universitat Hamburg. 

F. B. ,,Sagitta" (Kapitiin H. lVlANTI-m) legte imJahre 1981 auf 185 Fahrten an 171 Ta
gen 6 572 Seemeilen zuri.ick, wobei 343 Personen eingeschifft waren. Arbeitsgebietc war en 
die Kieler Forde, Eckernforcler Bucht, Li.ibecker Bucht, die Trave, die Schlci, die Eider, 
dcr Nord-Ostsee-Kanal uncl die Elbe. Es wurde auf 1565 Stationen gearbeitet. An Borel 
waren lVlitarbeiter von 7 Abteilungen des Instituts ftir l'v[eereskuncle uncl van zwei Kieler 
Universitatsinstituten (Zoologisches und Botanisches Institut) tatig. Beide Institute ar
beiteten mit insgesamt 47 Personen auf 148 Stationen. Auf 20 Fahrten wurclen hierbei 
1 35 7 Seemeilen zuri.ickgelegt. 

Zur Behebung des i.ibermaf3igen lVIaschinenliirms wurde im Februar 1981 cine Schall
box istalliert. 

7.2 Aquar ium 

Baul iche  Maf3nahmen 

l'vlit der Sanierung van fonf weiteren Schaubecken konnten die 1978 begonnenen 
Wiederherstellungsarbeiten im Beckenbereich zu einem gewissen Abschluf3 gebracht 
werden. Die im vorigenjahresbericht angesprochene Totalerneuerung einzelner kleinercr 
Becken und der Umbau cler Aquarien-Kasse sine! for die Jahre 1982/83 vorgesehen. 

Die mit flief3endem Ostseewasser versehene Auf3enanlage ftir Robben (Wasserdurch
satz 40 1113/h) erhielt einen direkten Wasserablauf zum Hafen, damit ist u. a. die Reini
gungsmoglichkeit (Beseitigung des Muschelbewuchses) wesentlich erleichtert worden. 
Eine cler bedeutenclsten Umanclerungen von einzelnen technischen Anlagen der letzten 

Jahre war die Erneuerung cler Hauptschalttafel ftir alle elektrischen Anlagen im Aqua
rium. Die auf den neuesten technischen Stand eingebaute Schalttafel bedeutet eine ver
einfachte und betriebssichere Handhabung durch leicht austauschbare Elemente, dar
iibcr hinaus ist die in cler Bauplanung vorgesehene Steuerung der Wassertemperaturen 
in den Hauptkreislaufen fi.ir Nord- uncl Ostsee-Wasser jetzt moglich geworden. 
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J\!Iit dem Einbau von Kranbahnen zum Ein- und Ausbau aller Umwalz- uncl Forder
pumpen for die Wasserversorgung konnte ebenfalls eine Arbeitserleichterung for das 
technische Personal erreicht werden. 

Tierbes tand  
In  den zehn Jahren des Bestehens des Aquariums wurde ein wesentlicher Teil des aus

gestellten Nordatlantik- und Ostsee-Tierbestandes von den institutseigenen Forschungs
schiffen, aber auch von den bundeseigenen Schiffen (,,Anton Dohrn", ,,Walter Herwig", 
,,Solea" und ,,J\!Ieteor") beschafft; der Tausch mit den Aquarien in Helgolancl, Borkum, 
Wilhelmshaven, Bremerhaven, Btisum, Hamburg, Esbjerg, (Danemark) uncl Lysekil 
(Schweden) ermoglichte den Erwerb von zum Tei! schwer beschaffbaren Tieren. Aber 
auch Einzelpersonen und der einschlagige Handel trugen mit dazu bei, den Tierbestand 
zu erganzen. 

So kann zum ersten J\!Ial im hiesigen Aquarium ein Steinfisch (S)'nanceichth)'s verrucosus 
Bloch) gezeigt werden, ein Vertreter aus den tropischen }deeren, der besonders durch 
seine Giftigkeit bekannt wurde. Das Ablaichen und das Laichverhalten des Preul3en
fisches (DasC)'llus trimaculatus Riipp) wurde beobachtet. Die Larven schliipften noch, eine 
Aufzucht war ]eider nicht moglich. Erfolgreich war dagegen die Aufzucht von Wittlings
Larven (lvferlangius merlangus L.) bis zur Grol3e von 10 cm, von Lachs- und Forellenbrut 
(Salmo salar L. und Salmo gairdneri Rich.), die im Schauteil die Elterntiere bei den Forellen 
ersetzt haben. Die grol3e 11Iarane (Coregonus lavaretus L.), die aus Kulturversuchen der 
Abteilung Fischereibiologie stammt, wurde als Neuheit in den Stil3wasserteil des Aquari
ums iibernommen. 

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

Mit -Uber 97 OOO Besuchern konnte die Besucherzahl des V 01jahres um 1 % iiber
schritten werden. InAbbildung 12 a wird i.iber zehnJ ahre die monatliche Verteilung der Be
sucherzahlen seit Eroffnung des Aquariums dargestellt. Der Besucherschwerpunkt liegt 
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Abb. 12 a: ]V!onatliche Verteilung der Besucherzahlcn in den ersten zehn J ahren seit Eroffnung des 
Aquariums. 
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eincleutig in den Ferienmonaten Juni bis September. Die Gesamtzahl fi.ir 1972 bis 1981 
(Abb 12 b) hat sich seit 1975 nur unwesentlich veranclert. Durch den Mangel an Park
platzen for Busse uncl Kraftwagen wircl eine Steigerung cler Besucherzahlen in den 
Sommermonaten kaum moglich sein. Eine verstarkte Einbeziehung des Aquariums in 
den Biologie-Unterricht an den Schulen wird clurch Verbesserung uncl Erweiterung der 
Arbeitsbogen angestrebt. 

Das Aquarium beteiligte sich an cler ARD-Fernsehsenclung ,,Einer wird gewinnen" 
mit einem Fragenkomplex i.iber Ostseefische. 
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Abb. 12b: Gesamtzahl cler Aquariumsbesucher in den Jahren 1972 bis 1981. 

7.3 Isoto p e n l a b o r  

Die imJahre 1981 i m  Isotopenlabor clurchgefi.ihrten Arbeiten sind mit Ausnahme der 
Arbeiten der radiochemischen Arbeitsgruppe bei den Forschungsarbeiten der einzelnen 
Abteilungen aufgefi.ihrt. 

Das radiochemische Praktikum wurde in diesemJahr erstmals in Verbindung mit clem 
Strahlenschutzseminar der Universitat durchgefi.ihrt, uncl zwar im Februar mit neun uncl 
im Oktober mit sieben Teilnehmern. 

Fi.ir die radiochemische Arbeitsgruppe standen die vom Tagesrhythmus abhangigen 
Stoffwechselaktivitatsveranderungen bei Mikroorganismen und Plankton unter cler Ein
wirkung verschiedener Schwermetallkonzentrationen im Vorclergnmd der Arbeiten. Die 
Untersuchungen wurden an Reinkulturen des Dinoflagellaten Proroce11tru111 micans in je
weils 10 dm3 DOC-armem Nordseewasser und Kadmiumzusatzen von 0-10 p.g dm3 so
wie radioaktiv markiertem Zink und Kadmium durchgefi.ihrt. Die Kulturen wurden im 
Hell-Dunkel-Rhythmus gehalten uncl unterlagen einer zu 70% synchronisierten Zell
teilung. In der Versuchsdauer von 11 bzw. 16 Tagen wurden wahrend der ersten 70 Stun
den der Wahctumsphase, noch einmal wahrend der logarithmischen und im Ubergang 
zur stationaren Wachstumsphase in I bis 2 Stunclen Abstand Proben genommen uncl die 
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Metallaufnahme sowie die Primarproduktionsleistung gemessen. Dabei zeigte sich ein 
Tagesgang der Primarproduktionsleistung und ein Tag-Nacht-abhangiger Rhythmus 
bei der IVIetallaufnahme. Zunehmende Kadmiumkonzentrationen wirkten in den ersten 
Tagen depressiv auf die Primarproduktionsleistungskurven, spater in der logarithmischen 
Wachtumsphase eher stimulierend. Die Zink- und Kadmiumaufnahme wurde in den 
ersten 24 Stunden von Adsorptionserscheinungen liberlagert und zeigte dann for einen 
for Zink starker und for Kadmium schwacher ausgepragten lichtabhangigen Tagesgang, 
bei dem die lVIetallaufnahme sich in den ersten Stunden der Dunkelheit noch forsetzte 
und von einer bis in die Vormittagsstunden reichenden J'vletallabgabe abgelost wurde 
(Abb. 13). Die deutlichen Tagesgange der Kohlenstoffixierung wie cler lVIetallaufnahme 
stellen die Vergleichbarkcit von unterschiedlichen Probennahmen zur Nlessung der Pri
marproduktionsleistung als Kriterium einer Metallschacligung in Frage (U. RABSCH, 
K. WOLTER, P. KRISCHKER). 
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Abb. 13: Primarproduktionsleistung pro Zelle und Zinkgehalt gegen Ende� der logarithmischen 
,,vachstumsphasc in Kulturflaschcn mit 0,1 tmd 10 µg Kaclmiumzusatz chn-3

• 

7.4 B ib l io thek  

Die Institutsbibliothek urnfaBte im J ahre 1981 insgesamt 4 3  55 l bibliographische Ein
heiten. Hierbei hanclelt es sich um 185 61 Sonclerclrucke, 16718 Zeitschriftenbande und 
8 272 Monographien, Lehr- und Handbiicher. Der Zugang betrug irn Berichtsjahr 
274 Sonderdrucke, 345 Zeitschriftenbande und 179 Monographien. 
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8. Personal

8.1 Wissen s c h a f t l i c h e s  Personal  

8.1.1. Anclerung  im wi ssenschaft l i c h e n  Stab 

1 .  Abgange 

BLACK, H., Dr., 30. 6. 1981 
Universidad del Norte, Coquimbo, Chile 

BoIIDE, U.-J., Dipl.-Biol., 31. 7. 1981 
GTZ-Fischerei-Entwicklungshilfeprojekt in Indonesien 

BROCKEL, K. v., Dr., 30. 4. 1981 
Alfred-Wegener-Institut fiir Polarforschung, Brcmerhaven 

GRASSHOFF, K., Prof. Dr., 11. 3. 1981 
vcrstorben 

Hmcim, H.-J., Dr., 30. 4. 1981 
Alfrecl-Wegener-Institut fi.ir Polarforschung, Bremerhaven 

MINNETT, P. ]., Dr., 30. 4. 1981 
Rutherford and Appleton Laboratories, Chilton, Didcot, Oxfordshire, England 

SCHNACK, s., Dr., 30. 4. 1981 
Alfred-Wegener-Institut fiir Polarforschung, Bremcrhaven 

SCHNEIDER, A., Dipl.-Biol., 30. 4. 1981 
Alfred-Wegener-Institut fiir Polarforschung, Bremerhaven 

WILLEBRAND, J., Dr., 28. 2. 1981 
Max-Planck-Institut for Mcteorologie, Hamburg 

2. Zugange

BACHLER, C., Dipl.-Biol., I. 10. 1981 (ivieercszoologic) DFG 
BARKMANN, W., Dipl.-Jvict., I. 10. 1981 (Regionale Ozcanographic) SFB 133 
BREITENBACH, J., Dr., I. 8. 1981, (J\!Iecresphysik) SFB 133 
F1scHER, H., Dr., I. I. 1981, (Meereszoologic) UBA 
GERLACH, S., Prof. Dr., I. 3. 1981 (Meeresbotanik) 
GRASSL, H., Prof. Dr., 1. 6. 1981 (Maritime lVIeteorologie) 
HILLER, W., Dr., 1. 1. 1981 (:rvieeresphysik) SFB 133 
HoRCH, A., Dipl.-Oz., 1. 1. 1981 (Regionale Ozeanographie) DFG 
KEcK, A., Dipl.-Biol., I. 11. 1981 (:rvieereszoologie) DFG 
KELLERMANN, A., Dipl.-Biol., 17. 3. 1981 (Fischereibiologic) BMFT 
LIPPERT, A., Dipl.-Oz., I. 2. 1981 (Thcorctischc Ozcanographic) SFB 133 
J\foLLER, H., Dr., I. 8. 1981 (Fischercibiologic) GKSS 
PETERS, H., Dr., 1. 5. 1981 (Mccrcsphysik) 
REINKE, M., Dipl.-Biol., I. 12. 1981 (Fischercibiologie) BMFT 
Rourn, M., Dipl.-Biol., 15. 7. 1981 (Marine Planktologie) DFG 
ScHOFER, W., Dr., 14. 8. 1981 (Fischercibiologic) DWK 
VENZMER, M., Dipl.-Biol., I. 9. 1981 (Marine Planktologic) DFG 
WILLENBRINK, E., Dipl.-Oz., I. 12. 1981 (Mccrcsphysik) SFB 133 
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3. Beurlaubungen

ARPE, K., Dr., 1. 1. 1976-31. 12. 1985 
European Centre for :Medium Range Weather Forecasts, Reading, Berkshire, 
England 

HEMPEL, G., Prof., Dr., 1. 6. 1981-14. 4. 1986 
Alfred-Wegener-Institut for Polarforschung, Bremerhaven 

JoAKIMSSON v. KrsTOWSKI, G., 1. 7. 1981-30. 9. 1983 
GTZ-Fischereibehi:irde West-Pasaman, Indonesien 

1Vl0LLER, A., Dr., I. 8. 1977-30. 6. 1981 
Universitat San Carlos, Cebu City, Philippinen 

Rm101IR, H., Dr., 1. II. 1980-30. 6. 1981 
Institut for :tvleeresforschung, Bremerhaven 

Woons,J. D., Prof. Dr., 1. 1. 1981-28. 2. 1981 
Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, University of 1Vliami, Fla., 
USA 

8.1.2 Wissenschaf t l icher  Stab (Stand 31. 12. 1981) 

ADELUNG, D. Prof. Dr. l'vleereszoologie Abt.-Direktor 
ARPE, K. Dr. Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
BACHLER, C. Dipl.-Biol. l'vleereszoologie Wiss. Angestellte 
BAUERFEIND, E. Dipl.-Biol. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
BAUERFEIND, S. Dipl.-Biol. :rviarine Mikrobiologie Wiss. Angestellte 
BOJE, R. Dr. l'vlarinc Planktologie Wiss. Angestellter 
BoucHERTALL, F. Dr. Ivleereschemie Wiss. Angestellter 
BUCHHOLZ, F. Dr. J\IIeereszoologie Hochschulassistent 
DERENBACH, j, Dr. l\tleereschemie Wiss. Angestellter 
EHRHARDT l J\11, Dr. Ivleereschemie Komm. Abt.-Leiter 

FECHNER, H. Dr. l'vlaritime Meteorologie Wiss. Angcstellter 
FISCHER, H. Dr. J\IIeereszoologie Wiss. Angestellter 
FLUGEL, H. Prof. Dr. l'vleereszoologie Professor 
FREYTAG, G. Dipl.-Biol. Fischereibiologie Wiss. Angestellte 
GAST, v. Dipl.-Biol. Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellte 
GERLACH, s. Prof. Dr. J\'1eeresbotanik Abt.-Direktor 
Gocrrn, K. Dr. Marine Mikrobiologie Wiss. Angestelltcr 
GRASSL, H. Prof. Dr. J\ifaritime l\tleteorologie Professor 
GRAVE, H. Dipl.-Bio l. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
HANSEN, H.P. Dr. J\tleereschemie Wiss. Angestellter 
HARDTKE, G. Dr. Theoretische Ozeanographie Hochschulassistent 
HASSE, L. Prof. Dr. Maritime Meteorologie Abt.-Direktor 
HEMPEL, G. Prof. Dr. Fischereibiologie Abt.-Direktor 
HEMPEL, I. Dr. J\IIeereszoologie Wiss. Angestellte 
HERRMANN, C. M. Sc. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
HESSLER, G. Dr. Maritime Meteorologie Hochschulassistent 
HOFFMANN, H. Dipl.-Biol. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
HOPPE, H.-G. Dr. Marine Mikrobiologie Wiss. Assistent 
HoRcH, A. Dipl.-Oz. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
HORSTMANN, U. Dr. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
HUBOLD, G. D ipl.-Biol. Fischcreibiologie Wiss. Angestellter 
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j OAKIMSSON V. 
KISTOWSKI, G. Wiss. Beob. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 

KXsE, R. Dr. Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
KECK, A. Dipl.-Biol. lVIeereszoologie Wiss. Angestellter 
KIELMANN, j. Dr. Theoretische Ozeanographie Wiss. Angestellter 
KILS, u. Dr. Fischereibiologie Hochschulassisten t 
KINZER, J. Dr. Fischereibiologie Wiss. Oberrat 
KLAGES, N. Dipl.-Biol. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
KNOLL, M. Dipl.-Oz. Meeresphysik Wiss. Angestellte 
KRAUSS, w. Prof. Dr. Theoretische Ozeanographie Abt.-Direktor 
KREDEL, G. Dipl.-Biol. Bibliothek Wiss. Angestellte 
KREMLING, K. Dr. J\IIeereschemic Wiss. Angestellter 
KUHLMANN, D. Dipl.-Biol. F ischerei b iologie Wiss. Angestellter 
LEACH, A. Dipl.-Met. Maritime Meteorologie Wiss. Assistentin 
LEACH, H. Dr. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
LEHNBERG, w. Dr. Meeresbotanik Wiss. Angestellter 
LENZ,j. Prof. Dr. Marine Planktologie Wiss. Oberassistent 
MEINCKE,j. Dr. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
]'vfoLLER, H. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
:tvitiLLER, A. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
:tvitiLLER, Th. Dipl.-Oz. :Meeresphysik Wiss. Angestellter 
NELLEN, w. Prof. Dr. Fischereibiologie Komm. Abt.-Leiter 
NEUHOFF, H.-G. Dr. J\IIeereszoologie Wiss. Angestellter 
OsTERROHT, Ch. Dr. J\IIeereschemie Wiss. Rat 
PETENATI, Th. Dipl.-Chem. J\IIeereschemie Wiss. Angestellte 
PETERS, H. Dr. :tvieeresphysik Wiss. Angestellter 
PoMMERANz, T. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
PoNAT, A. Dr. J\IIeereszoologie Wiss. Angestellte 
RAMM, G. Dipl.-Biol. Meeresbotanik Wiss. Angestellter 
REINKE, l'vI. Dipl.-Biol. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
RHEINHEIMER, G. Prof. Dr. Marine .l'viikrobiologie Abt.-Vorstand 
RO LI<E , J\II. Dipl.-Biol. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
RowEDDER, u. Dipl.-Biol. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
RuMOHR, H. Dr. Meeresbotanik Wiss. Angestellter 
ScHMALJOHANN, R. R. Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellter 
SCHNEIDER, B.  Dr. J\IIeereschemie Wiss. Angestellter 
SCHNEIDER, J. Dr. Marine Mikrobiologie Wiss. Angestellter 
SCHNEIDER,, R. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
ScHNEPPENHEIM, R. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
ScHOFER, W. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
SCHRAMM, w. Dr. J\IIeeres botanik Wiss. Rat 
SCHWENKE, H. Prof. Dr. :tvieeresbotanik Doz. a. e. w. H. 
SEIFERT, P. Dr. :tv1eereszoologie Wiss. Angestellter 
SrnDLER, G. Prof. Dr. l'vieeresphysik Abt.-Direktor 
Sl'.IETACEK, v. Dr. l\farine Planktologie Hochschulassistent 
THEEDE, H. Prof. Dr. l\ifeereszoologie Doz. a. e. w. H. 

UHLIG, K. Dr. Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 

ULRICH, J. Dr. Gesamtinstitut Wiss. Direktor 

VENZMER, l\!f. Dipl.-Biol. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 

WITT, U. Dr. Fischereibiologie Wiss. Angestellter 
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WOLTER, K. Dr. l'vfarine l'viikrobiologie Wiss. Angestellte 
Wooos,J. D. Prof. Dr. Regionale Ozeanographie Abt.-Direktor 
ZE!TZSCHEL, B. Prof. Dr. l\farine Planktologie Geschaftsfi.ihrencler 

Direktor und 
Abt.-Direktor 

ZENK, w. Dr. Meeresphysik Wiss. Angestellter 

8.1.3 Wissenschaftliehe Angeste l l te  cler DFG-Sonclerforschungsbe r e i c h e  
(Stand 31. 12. 1981) 

Sonclerforschungsbere ich  95 

BALZER, W. Dr. 
BoDUNGEN, B. v. Dr. 
BOLTER, M. Dr. 
DAWSON, R. Dr. 
DICKE, M. Dipl.-Chem. 
DIECKMANN, G. l'vI. Sc. 

LIEBEZEIT, G. Dr. 
MEYER, M. Dipl.-Biol. 
MEYER-REIL, L.-A. Dr. 

ScHAUER-GRASSMANN, U. Dipl.-Oz. 
SCHUMANN, M. Dipl.-Chem. 
WITTSTOCK, R.-R. Dipl.-Oz. 

Sonclerforschungsbereich 133 

BXUERLE, E. 
BARKMANN, W. 
BAUER,]. 
BONING, c. 

BREITENBACH, j. 
FAHRBACH, E. 
FISCHER, J. 
HERRMANNSEN, U. 
HILLER, w. 

IsmvIER, H.-J. 
LIPPERT, A. 
STAHLMANN, J. 
STRAMMA, L. 
STRUVE-BLANCK, s.

SY, A. 
WENZEL, l'vI. 
WILLENBRINK, E. 
WDBBER, Chr. 

8.1.4 Doktor anclen 

ALLENDORF, p, 
ASMUS, H. 
As!'>rns, R. 

Dr. 
Dipl.-Met. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dr. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-l'viet. 
Dr. 
Dipl.-Met. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 
Dipl.-Oz. 

l\iieereschemie 
Marine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
l'vieereschemie 
l\!Jeereschemie 
l'vieeres botanik 
l\!Jeereschemie 
l\1Ieeresbotanik 
Marine Mikrobiologie 
Meeresphysik 
l\iieereschemie 
Meeresphysik 

Theoretische Ozeanographie 
Regionale Ozeanographie 
Regionale Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographic 
l\iieeresphysik 
Theoretische Ozeanographie 
Regionale Ozeanographie 
l'viaritime l\!Jeteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
l'viaritime l\!Jeteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographie 
l'vieeresphysik 
Theoretische Ozeanogra phie 
Theoretische Ozeanographie 
Theorctische Ozeanographie 
Meeresphysik 
Theoretische Ozeanographic 

l\!Jcereszoologie 
l\iieereszoologie 
l\ifarinc Planktologie 
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AsTIIEIMER, H. 
BABENERD, B. 
BACHLER, Ch. 
BARKMANN, W. 

BAUER,J. 
BAUERFEIND, E. 
BAUERFEIND, S.

BciNrNa, c.

BRUNSWIG, D. 

Buc1rn0Lz, C. 
BussMANN, B. 
BURI, P.

CAMPOS, N. c.

COLINA, A. 
DICKE, l'vI.

DIECKMANN, G. 
DIETRICH, A. 

DOI-IMS, v.

FAHRBACI-I, E. 
Fisc1mR, H. 
FISCHER, J. 
FREYTAG, G. 

GAST, V. 
GERHARDT, G. 
GETZEWITZ, P. 
GRAVE, H. 
GRUTZMACHER, ]VI.

HERRMANNSEN, U, 
HESSLER, G. 
HOFFMANN, H. 
HOFFMANN, W. 

HORAK, c.

HUBOLD, G. 
lsEMER, H.-J. 
JAGER, T. 
KECK, A. 

KIEUIANN, J. 
KIM, S.-J. 
KLAGES, N. 

KLEIN
) 

]'VI.

KNOPPERS, B. 
KocK, K. H. 
KROLL, L. 
K lJ!-ILMANN' D. 

KYRTATOS, N. 
LANGE, R. 
LANGHOF, I. 

LEACH, A. 

LIEBEZEIT
) 

G. 

LIPPERT, A. 

Marine Planktologie 
l'viarine Planktologie 
:Meereszoologie 
Regionale Ozeanographie 
Regionale Ozeanographie 
.Marine Planktologie 
l'viarine Mikrobiologie 
Theoretische Ozeanogra phie 
Fischereibiologie 
l\lieereszoologie 
Fischereibiologie 
.Meeresbotanik 
l\lieereszoologie 
Meeresbotanik 
l'vieereschemie 
Meeresbotanik 
Marine Planktologie 
Marine Planktologie 
Theoretische Ozeanographie 
JVIeereszoologie 
Regionale Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Marine Mikrobiologie 

:Marine Mikrobiologie
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Tvieeresbotanik 
Maritime :Meteorologie 
?viaritime i\ileteorologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Maritime Meteorologie 
Fischereibiologie 
i\!Jeereszoologie 
Theoretische Ozeanogra phic 
Marine Mikrobiologic 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
:tviarine Planktologie 
Fischereibiologie 
:Marine Planktologie 
Fischercibiologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 

j\foereszoologie 

Tviaritime l\lieteorologie 

Tvieereschemie 

Theoretische Ozeanographie 
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LOPES, P. 
]'vlEYER, i\11, 
ivloims, A. 
MULLER, Th. 
NAVA, I. 
0DEBRECHT, C.

PALMGREN, U. 
PETENATI, T. 
PETERS, H. 
PoLLEHNE, F. 
QUANTZ, G. 
RAMM, G. 
RECK, G. 
REINKE, :tvI. 
REPO, T. 
ROHWEDDER, U. 
RoLKE, :tvI. 
RuTI-I, :rvr. 
ScHAUER-GRASSMANN, U. 
SCHNEIDER, A. 
ScHOFER, W. 
SCHUBERT, Ch. 
SCHUMACHER, G. 
SHUKLA, s. K. 
STAHLMANN, J. 
STEINARSSON, B. 
STEINHAGEN-SCHNEIDER, G. 
STRAMMA, L. 
STRUVE-BLANCK, s.
SY, A. 
VELEZ l'vluLLER, l'vI. :tvL 
VENZMER, lVI. 
WENZEL, l'vI. 
WITTSTOCK, R.-R. 
WoRTHMANN, H. 
WosNITZA-l'vlENDO, c.

WDBBER, Ch. 

8.1.5 Di plomanden 

ALCK, s.

BAHRS, P. 

BERKOWSKI, R. 

BOYSEN, E. 

CARBAJAL,]. 

EITZEN, H. 

FAHLTEICH, E. 

FIEGEN, u.

FIEKAS, v.

Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
1farine Planktologie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
i\farine Planktologie 
Marine Mikrobiologie 
i\!Jeereschemie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
1!feeresbotanik 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
1'1eereszoologie 
Fischereibiologie 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Marine Mikrobiologie 
ivleereszoologie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Meeresbotanik 
Meeresphysik 
Theoretische Ozeanographie 
Theoretische Ozeanographie 
l'vleereszoologie 
Marine Planktologie 
Theoretische Ozeanographie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Theoretische Ozeanographie 

Maritime Meteorologie 

Fischereibiologie 

Meeresphysik 

:tvleereszoologie 

Theoretische Ozeanographie 

Fischereibiologie 

Marine Planktologie 

M eeresph ysik 

Regionale Ozeanographie 
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fRANKRONE, ]\if. 
GELLERS, S. 
GERDES, R. 
GoRoGH, T. 
GoTzE, B. 
GoR1ssEN-ScHuBERT, G. 
GRABEMANN, I. 
GUDE, s.

HAUSSERMANN, W. 
HAHN, A. 
HALBEISEN, N.-W. 
HAMANN, H.J. 
HELM, D. 
HERRMANN, J. 
HIRSCHBERG, ]\if. 
HOFFMANN, R. 
HOFMANN, K. 
HOPP, s.

JANOWSKI, H. v. 
JOSEPH, F. G. 
KETZLER, C. 
KRONFELD, U. 
KUHL, M. 
LUPATSCH, I. 

MAMMEN, T. 
McCoRM1c1<, A. 
MENDO,J. 
]VlDLLER, H. 
!VluLLER, R.
l\ilYDLA, B.
NEUMANN, ]\11.
0ELMULLER, C.
ONKEN, R.
ORTH, Ch.
PEINERT, R.
PEPIN-SCHULTE, B.
PE TOW

) l\tl.
P!ATKOvVSKI, U.
PRZYGODDA, W.
RABBANI, 1\11.
RIEGER, K.-W.
RHODE, J.
RosLER, N.
RUTH, 1\11.
SARDEMANN

) 
G.

SAURE, A.
SCHMITZ-PFEIFER, A.
SCHNEIDER, G. 

SCHOLZ, R. 

SCHRODER, lVI. 

Maritime lvieteorologie 
Maritime Meteorologie 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
Meteorologie 
Meeresphysik 
Fischereibio logie 
Thcoretische Ozeanographie 
.Meeresbotanik 
Fischereibiologie 
Mccrcsphysik 
tdceresphysik 
Fischereibiologic 
Thcoretische Ozeanogra phic 
lVIecrcszoologie 
Regionalc Ozcanographie 
Theoretische Ozeanographie 
Maritime l'vieteorologie 
:Maritime ]Vlcteorologie 
:tvleeresphysik 
Regionale Ozeanographie 
Maritime 1\/leteorologie 
Fischereibiologie 

lVIari time :Meteorologie 
Fischereibiologie 
Fischereibiologie 
F ischerei biologic 
lVIari time l\ileteorologic 
lvlaritime i\!Jeteorologie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Regionale Ozeanographie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
i\faritime i\iieteorologie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Maritime l\ileteorologie 
Marine Planktologie 
i\1Iaritime i\iieteorologie 
Fischereibiologie 
i\1Iaritime l'vleteorologie 
Fischereibiologie 
i\iiaritime i\'1eteorologie 
Marine Planktologie 
Maritime l\ileteorologie 
Marine Planktologie 

i\ilaritime i\iieteorologie 

.Meeresphysik 
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Sc1rnLz, G. 
Sc1-1UMACHER, E. 

SEILER, u. 

SEPULVEDA, !VI. 
SINN, ]VI. 
SPERLING, c.

STEGMANN, P. 
STIENEN, c.

STORCK, T. 

STRASS, v. 

SVOBODA, c. A. 
VANDENBERG, R. 
VIEHOFF, Th. 

VOELKEL, G. 
Voss, J. 
WEBER, H. 

WILLENBRINK, E. 

WoLFF, ?vI.

ZUFALL, H. 

Maritime Meteorologic 
Regionalc Ozeanographic 
Theoretische Ozeanographie 
Fischereibiologie 
lviari time l'vieteorologie 
J\farine Planktologie 
J\1Iarine Planktologie 
Marine Planktologie 
Fischerei biologic 
Regionale Ozeanographie 
Theoretische Ozeanogra phie 
Fischerci biologic 
Theoretische Ozeanographie 
Marine Planktologic 
Fischercibiologie 
J\1Iaritime J\1Ieteorologie 
Meeresphysik 
Fischereibiologie 
Fischercibiologie 

8.2 Nic h t-wis senschaf t l i ches  Perso nal  

BEBENISS, G. 
BEHREND, H.-W. 

BELDZIK, K. 

BEUMELBURG, H. 

BoHDE, F. 

BOLDT, K.-H. 

Boss, E. 
BREVERN, B. v. 

BROCKER, R. 
BROMEL, G. 
BRUCKNER, Ch. 

BucHMEYER, R. 
BURMEISTER, A. 
CARLSEN, D. 

CARSTENSEN, J. 
DIEKMANN, C. 

DORN, G. 
DosE, H. 

DREWS, H. 

DREWS, lvI. 
DREWS, s.

DumTSCHER, E. 

DzoMLA, W. 

EISELE, A. 
ENZINGMULLER, H. 

FLITTIGER, I. 

Bi.iroangestellte 
Techn. Angestellter 
Tcchn. Assistentin 
Auswertekraft 
Techn. Angestellter 
Schiffskoch 
Techn. Assistentin 
Techn. Assistentin 
Obersetzerin 
Schreibkraft 
Programmiererin 
Techn. Assistentin 
Chemotechnikerin 
Techn. Angestellter 
Programmiererin 
Techn. Assistentin 
Techn. Angestclltcr 
Maschinist 
Kraftfahrer und 
Hausmeister 
Reinigungshilfe 
Schreibkraft 
Techn. Assistentin 
Techn. Angestellter 
Kartograph 
Fcinmechanikermeister 

Techn. Assistentin 
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Verwaltung 
lvieeresphysik 
Fischereibiologie 
J\!Jeeresbotanik 
J\!Jecreschcmie 
F. K. ,,Littorina" 
Marine Mikrobiologie 
Marine Mikrobiologie 
J\fari time J\foteorologie 
Verwaltung 
Meeresphysik 
Marine Mikrobiologie 
Fischereibiologie 
Meeresphysik 
Marine Planktologie 
Fischerei biologic 
Theor. Ozeanographie 
F. K. ,,Alkor" 
Verwaltung 

Verwaltung 
Meeresphysik 
J\!Jeereszoologie 
Marine Mikrobiologie 
Reg. Ozeanographie 
Leiter der Zentral
werkstatt 
Marine Mikrobiologie 

Land 
Land 
Land 
Land 
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FRITSCHE, P. Chemotechniker lVIarine Planktologie Land 
GLAPA, E. Tierpfleger Aquarium Land 
GoNscmoR, H. Techn. Assistentin l'vieereszoologie Land 
GUNDELACH, K.-H. Biiroangestellter Verwaltung Land 
GUTA, I. Kassiererin Aquarium Land 
GUTTAU, K. Tierpfleger Aquarium Land 
HAHN, D. l'viatrose F. K. ,,Littorina" SFB 95 
HARMS, J. Ltd. Maschinist F. K. ,,Alkor" Land 
HELLWIG, R. Techn. Zeichner Verwaltung Land 
HERMANN, R. Fremdsprachen- Reg. Ozeanographie Land 

Sekretarin 
HomTz Verw .-Assis ten tin z.A. Verwaltung Land 
HoFTMANN, R. Univ.-Inspektor Verwaltung Land 
HoLTORFF, H.-J. Programmierer Theor. Ozeanographie Land 
HoPF Chemotechniker l'vieeresehemie Land (BMFT) 
HuENNINGHAUs, u. Techn. Angestellter Meeresphysik Land 
JANSSEN, G. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land (AWI 

Bremen) 
JAROSCH, D. Techn. Angestellter Fischereibiologie Land (DWK) 
JOHANNSEN, H. Chemotechniker l'vieereschemie Land 
JUNGLING, H. Techn. Assistent i\tleereszoologie Land 
JUNGHANS, U. Techn. Assistentin Marine Planktologie Land 
KAISER, l'vI. Repro-Angestellte Verwaltung Land 
KAISER, u. Techn. Assistentin l\!Ieeresbotanik SFB 95 
KAMINSKI, E. Techn. Assistentin l'vieeresbotanik Land 
KINZNER, G. Tischler Zentralwerkstatt Land 
K1wus, A. Fischwirt Fischereibiologie Land (BMFT) 
KLAESCHEN, F. Techn. Angestellter Zentralwerkstatt Land 
KNOKE, D. Techn. Assistentin Marine Mikrobiologie Land (BlVIFT) 
KOBOLD, G. Techn. Zeichnerin l'viaritime l'vieteorologie Land 
KoPPE, R. Techn. Assistentin IVIarine Mikrobiologie Land (BMFT) 
KREIBICI-I, R. Chemotechnikerin l'viarine l'vlikrobiologie Land 
KRETZLER, E. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie Land (DWK) 
KRISCI-IKER, P. Chemotechnikerin Isotopenlabor Land (BMFT) 
KROPPEN, w. Koch und Steward F. K. ,,Alkor" Land 
KOHN, A. Ingenieur grad. Fischereibiologie Land (BMFT) 
Kuss, N. Auszubildender Zentralwerkstatt Land 
LANGHOF, H.-J. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie Land 
LANGMAACK, H. Techn. Angestellter :tvieereschemie Land 
LENTZ, u. Techn. Angestellter l\!Ieeresphysik Land 
LEONHARDT, A.-l'vI. Schreibkraft Marine Planktologie Land 
LEWANDOWSKI, H. l'viatrose F. K. ,,Alkor" Land 
LOHMANN, B. Chemielaborantin l'vleereschemie SFB 95 
LucKs, R. Biiroangestellte Verwaltung SFB 133 
LOTI-IJE, R. Chemie-Facharbeiter Fischereibiologie Land (B:MFT) 
l'vIAKOBEN, K. Techn. Assistentin l'vieereszoologie Land (BJ\ifFT) 
J\1IANTHE, H. Ka pi tan F. B. ,,Sagitta" Land 
J\ifARQUARDT, P. Techn. Angestellter Betriebstechnik Land 
MARTENS, V. Techn. Angestellter :tvieeresbotanik Land 
l'vfASANEK, L. Techn. Angestellter Theor. Ozeanographie SFB 133 
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McG1m, U. Fremdspr .-Sekretarin Sekretariat Land 
Geschiiftsf. Direktor 

l'vlEINKE, C.-H. Ingenieur Reg. Ozeanographie SFB 133 
l'vlEMPEL, E. Fotografin Fotolabor Land 
l'\lfEMPEL, l'\II. Techn. Assistentin Marine Planktologie SFB 95 
lVlEMPEL, S.-H. Laborant Meercsbotanik Land (Bl'vIFT) 
l'vlEYER, P. Ingenieur Meeresphysik Land 
l'vlEYER-HOPER, I. Biiroangestell te Verwaltung Land 
MEYLER,J. F remdspr .-Sekretiirin Theor. Ozeanographie Land 
l'\IIJCHAELIS, D. Auswertekraft lVlaritime Meteorologie Land (DFG) 
MOLLER, u. Biiroangestell te Verwaltung Land 
NISSEN, 0. Techn. Assistentin l'vleereszoologie Land (UBA) 
0ELRICHS, I. Techn. Zeichnerin Kartographie Land 
OHL, v. Ka pi tan F. K. ,,Littorina" SFB 95 
PAGEL, s. Verw.-Sekretarin Verwaltung Land 
PERKUHN, s. Steuermann F. K. ,,Alkor" Land 
PETERS, G. Elektro-lnstallatcur Betriebstechnik Land 
PETERSEN' E. Kartographin Reg. Ozeanographie Land 
PETERSEN' H. Labo rant l'vleereschemie Land 
PETERSEN, ] . Techn. Angestellter l'vleereschemie Land (BlVIFT) 
PETRICK, G. Chemotechniker l'vleereschemie Land (Bl\iIFT) 
PRIEN, K.-H. Techn. Angestellter Reg. Ozeanographie Land (DWK) 
PRUTZ, P. Techn. Angestellter Fischereibiologie SFB 95 
RAASCH, D. Obersetzerin Theor. Ozeanographie Land 
RABSCH, U. Chemie-Ing. grad. lsotopenlabor Land 
REHBERG, v. Tcchn. Angcstellter Reg. Ozeanographie SFB 133 
RICHTER, c. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land (BMFT) 
ROHLOFF, B. Fremdspr .-Sekretiirin Fischereibiologie Land 
RoLFs, I. Reinigungskraft Verwaltung Land 
RoocK, W. Techn. Angestellter Marine Planktologie Land 
SCHALLER, G. Programmierer Meeresphysik SFB 133 
ScHMICKLER, H. Ka pi tan F. S. ,,Poseidon" Land 
SCHONKNECHT, B. Schreibkraft Marine Mikrobiologic Land 
SCHOMANN, H. Bio-lngenieur Fischereibiologie Land (BMFT) 
ScHOMANN, H. Schreibkraft Sekrctariat Land 

Geschiiftsf. Direktor 
SCHRAMM, H. l'vlatrose F. B. ,,Sagitta" Land 
SCHURBOHM, A. Techn. Angestellte Meeresphysik SFB 133 
SCHUSTER, 1.-C. Fremdspr .-Sekretarin Reg. Ozeanographie Land 
SCHUSTER, K.-H. Techn. Angestellter Marine Mikrobiologie Land 
Scr-IWEDER, A. Biiroangestcllte Verwaltung Land 
SELL, H. D. Techn. Angestellter Zentralwerkstatt Land 
SICHAU, H. Ka pi tan F. K. ,,Alkor" Land 
SIEVER, E.-G. l'vlatrose F. K. ,,Alkor" Land 
SOMMER, K. Maschinist F. K. ,,Littorina" SFB 95 
SPERLING, D. Techn. Angestelltcr Reg. Ozeanographic SFB 133 
STAMMER, u. Auszubildcnder Zentralwerkstatt Land 
STEPHAN, u. Betriebsschlosser Betriebstechnik Land 
STREU, P. Techn. Assistent l'vleereschemie Land (BMFT) 
SUWALD, G. Schreibkraft l\ileereschemie Land 
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THIEL, G. Techn. Assistentin ?vfeereszoologie SFB 95 
THOMAS, A. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land (DFG) 
THORUN, A. Seem. techn. Angest. F. K. ,,Alkor" Land 
TIETZE, c. Da tenerfasserin Meeresphysik Land (DFG) 
TIMM, P. Ingenieur Maritime Meteorologie Land 
TREKEL, H.-H. Techn. Aquariumsleiter Aquarium Land 
TRIER, s. Da tenerfasserin Reg. Ozeanographie Land (DFG) 
UHLMANN, L. Techn. Angestellter Marine Planktologie SFB 95 
VoGEL, H. Fremdspr. Sekretarin Marine Planktologie Land 
VoLLERT, K.-H. Hausmeister Verwaltung Land 
VoLz, R. Techn. Angestellter Maritime lvleteorologie Land 
WENCK, A. Chemotechniker ?vleereschemie Land 
WERNER, R. Laborant Marine Planktologie Land 
WESSEL, H. Pfortner Verwaltung Land 
WESTENDORF, W. Amtsinspektor Verwaltung Land 
WESTPHAL, G. Programmierer Theor. Ozeanographie Land 
WIRGENINGS, W. Steuermann F. K. ,,Littorina" SFB 95 
WIESSJAHN, K. Bi.iroangestellte Verwaltung SFB 133 
WITTMAACK, J. Amtsrat Leiter cler Verwaltung Land 
WoLLWEBER, S. Bibl.-Angestellte Bibliothek Land 
WoRTHMANN, H. Techn. Assistentin Fischereibiologie Land 
WRIEDT, R. Buroangestellte Verwaltung Land 
ZELASEK, 0. Reinigungskraft Verwaltung Land 
ZICK, E. Kassierer Aquarium Land 
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