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1. Vorwort

Das Institut for Meereskunde an der Universitat Kiel hat im Laufe des Berichtsjahres 

einen neuen Status und eine eigene Satzung erhalten, die verstarkt Forschungsarbeiten 

neben den Lehraufgaben ermi:iglichen sollcn. Au13erclem wurde der Bau eines Instituts

gebaudes an der Kieler Forde begonnen. Diese besoncleren Ereignisse sine! cler Anla/3, 

einen ausfiihrlichen J ahresbericht vorzulegen. 

Kiel, im Januar ]969 

Prof. Dr. F. Defant 

Geschaftsfi.ihrencler Direktor 





2. Riickblick

Die historischen Wurzeln des Instituts liegen in cler 1870 gegriincleten ,,PreuBischen 
Kommission for .Meeresforschung", cleren erster Vorsitzencler cler Kieler Physiologe 
Prof. Dr. Victor Hensen war. Diese unterhielt bis zum Ersten Weltkrieg ein hyclro
graphisches, ein meereschemisches und ein meeresbiologisches Laboratorium in Kiel. 
Nach elem Ersten \,Veltkrieg wurcle die l\iieeresforschung in verschieclenen Instituten 
der Universitat mitbetreut. 

Im Jahre 1937 erfolgte die Griinclung eines eigenen Instituts for Meereskuncle cler 
Universitat Kiel, clas in Kitzeberg am Ostufer der Kieler Forde untergebracht wurde. 
Es stand zunachst unter der Leitung von Prof. A. Remane und gliederte sich in drei 
Abtcilungen, cine hydrographisch-chemische unter Prof. H. W'attenberg, eine biolo
gische unter Prof. A. Remane (mit vier Unterabteilungen: l\iieereszoologie, l\iieeres
botanik, Fischereibiologie uncl Bakteriologie) und eine meeresgeologische Abteilung 
unter Prof. E. Wasmund. lmjahre 1944 iibernahm Prof. H. Wattenberg clas Orclinariat 
fi.ir Meereskunde und clamit die Lei tung des Gesamtinstituts, das bald clarauf bei einem 
Luftangriff total zerstort wurcle, wobei er mit neun l\iiitglieclern des lnstituts den Tod 
fancl. 

Nach Kriegsencle wurcle das Institut im Bereich cler ,,Alten Universitat" in einer 
alteren Villa auf cler Westseite cler Kieler Forde (Hohenbergstraf3e 2) provisorisch unter
gebracht. Mit der Berufung von Prof. G. Wiist zum Direktor im Jahre 1946 wurde 
erstmalig ein Orclinariat for Meereskunde und maritime l\iieteorologie geschaffen. Dem 
Institutsgebaucle wurde im Jahre 1956 ein Erweiterungsbau mit Arbeitsraumen for 
vier meeresbiologische Abteilungen (Meeresbotanik, Meereszoologie, Fischereibiologie 
uncl Marine Planktologie) angeglieclert. Auf3erdem gelang 1946 unter sch,vierigen Um
standen die Beschaffung eines institutseigenen Forschungskutters (,,Siiclfall", spater 
umbenannt in ,,Hermann Wattenberg"). 

Die ,,Kieler l\iieeresforschungen", in clenen seit elem Erscheinen des ersten Bancles im 
Jahre 1936 uncl - mit einer kurzen Unterbrechung in clenJahren 1942 bis 1948 - viele 
wissenschaftliche Arbeiten des Ins ti tuts for l\iieereskuncle ihren Nied et sch lag fanclen, 
erschienen 1968 mit elem 24. Band. 

Nachclem Prof. G. Dietrich im Jahre 1959 die Institutsleitung ubernommen hatte, 
erfolgte bis 1968 eine wesentliche Erweiterung clurch die N euschaffung von fi.inf selbst
stancligen Abteilungen (Maritime Meteorologic, 'rheoretische Ozeanographie, Meeres
physik, Mecreschemie uncl Marine Mikrobiologie). Die Anzahl cler Mitgliecler stieg von 
17, clavon sieben Wissenschaftler, im Jahre 1959 auf 124, clavon 42 Wissenschaftler, 
Anfang 1968. 

Eine beachtliche Steigerung cler Forschungstatigkeit ergab sich aus cler Teilnahme 
zahlreicher Wissenschaftler, technischer l\iiitarbeiter uncl Doktoranden des Instituts an 
grof3en internationalen uncl nationalen Forschungsunternehmen wie sie clas Internationale 
Geophysikalische Jahr 1957/58 und <las Overflow-Programm 1960 auf den Schiffen 
,,Gauss" uncl ,,Anton Dohrn", die Internationale Inclische Ozean Expedition 1964/65 
auf ,,Meteor", die Atlantische Expedition 1965 (IQSY) und die Atlantische Kuppen
fahrten mit ,,l\iieteor" 1967 clarstellten. Aber auch im Gebiet cler Ost- uncl Norclsee, 
den eigentlichen Arbeitsfeldern des Instituts, konnten Lehre uncl Forschung verstarkt 
werclen. Die Bewaltigung dieser Aufgaben wurcle clurch die Bereitstellung von l\iiitteln 
fiir den Bau eines moclernen Forschungskutters seitens cler Volkswagenstiftung ermog
licht, cler am 19. August 1965 auf den Namen ,,Alkor" getauft uncl am 2. l\iiarz 1966 
in Dienst gestellt wurde. Im J ahre 1966 konnte auf3erclem die ncue F orschungsbarkasse 
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,,Sagitta" ihre Arbeiten aufnehmen, clari.iber hinaus standen den l'vlitarbeitern des 
Instituts Forschungsschiffe wie ,,Anton Dohrn" (seit 1955) und ,,Planet" (seit 1967) zur 
Ivlitbenutzung zur Verfi.igung. 

Es ist clas Verclienst cler Deutschen Forschungsgemeinschaft, mit cler Forderung cler 
gesamten Meeresforschung in der Bunclesrepublik auch in Kiel die wissenschaftlichen 
Voraussetzungen einer neuen Entwicklung mit geschaffen zu haben. Diese Forderung 
richtete sich sowohl auf die personelle Seite als auch auf die instrumentelle Ausstattung 
des Instituts. Das Land Schleswig-Holstein untersti.itzte cliese Bemiihungen, inclem es 
schrittweise Mitarbeiter in Lanclesstellen i.iberfi.ihrte uncl provisorische Arbeitsraume 
zur Verfi.igung stellte. Das Institut war im Berichtsjahr an zehn Platzen im Stacltgebiet 
von Kiel untergebracht. Diese Zersplitterung, die auch 1968 noch eine ernste Behincle
rung des Lehr- und Forschungsbetriebes clarstellte, hatte bereits im Jahre 1963 zu ein
gehenclen Planungen eines grol3en moclernen Neubaues gefi.ihrt. Diese Planungen 
ri.ickten 1968 ihrer V erwirklichung naher, inclem cler Bunclesminister fi.ir wissenschaftliche 
Forschung die Ivleeresforschung neben Kernforschung, W'eltraumforschung uncl Daten
verarbeitung zu einem Schwerpunkt seiner Forclerungsmal3nahmen erklarte. So konnte 
cler Ministerprasiclent des Landes Schleswig-Holstein am 3. Mai 1968 in Anwesenheit 
des Bunclesministers for wissenschaftliche Forschung uncl des Kultusministers den ersten 
Spatenstich auf elem Baugelancle unmittelbar an cler Kieler Forde ausfiihren. 

3. Verwaltungsabkommen i.iber das Institut

Am Tage des Neubaubeginns, am 3. l'vlai 1968, wurcle auch clas Verwaltungsabkom
men zwischen elem Buncl (vertreten clurch den Bunclesminister fi.ir wissenschaftliche 
Forschung, Herrn Dr. G. Stoltenberg) und elem Land Schles,vig-Holstein (vertreten 
durch den Kultusminister, Herrn C.-J. von Heydebreck) in Kiel abgeschlossen. 

Der Entschlul3, die Meeresforschung zu einem besonders zu forclernclen Forschungs
schwerpunkt zu machen, hatte wichtige Konsequenzen fi.ir clas Kieler Institut, wie aus 
nachfolgendem auszugsweise wieclergegebenen Text des Verwaltungsabkommens er
sichtlich wircl: 

§ 1: Das Land wird elem Institut flir Meereskunde cler Christian-Albrechts-Universitat
Kiel einen Sonclerstatus als Institut an cler Christian-Albrechts-Universitat Kiel 
geben. 

§ 2: ( 1) : Der Buncl uncl das Land werclen ab 1. J anuar 1968 den ZuschuBbeclarf ( ohne
Investitionskosten) fi.ir die Ausgaben des Instituts fi.ir :1vleereskuncle an cler 
Christian-Albrecht-Universitat je zur Halfte auf bringen. 

(2) : Uber die Hohe cler Bunclesbeteiligung an InvestitionsmaBnahmen fi.ir clas
Institut wircl im Einzelfall gesonclert entschieden.

§ 3: Der Entwurf des Haushalts des Instituts fi.ir Meereskuncle wircl rechtzeitig fi.ir die
Aufstellung des Bundeshaushalts an den Bunclesminister fi.ir wissenschaftliche For
schung i.ibersanclt. Der endgiHtige Zuschul3beclarf wird nach einer gemeinsamen 
Beratung des Entwurfs zwischen elem Land uncl elem Bund vorbehaltlich der 
Zustimmung der gesetzgebenden Organe festgestellt. 

§ 4: ( l ): Der Haushalt des Instituts wird im Haushaltsplan des Landes in einem beson
cleren Kapitel ausgebracht. 
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§ 5: (1): Nach Ablauf eines jcden Rechnungsjahres leitet das Land dern Bund cine
Rechnungsnachweisung i.iber die tatsachlichen Einnahrnen und Ausgaben zu. 

§ 6: Das Verwaltungsabkornrnen tritt rnit Wirkung vorn 1. Januar 1968 in Kraft. Es
kann bis zurn ersten Februar eines J ahres zum Ende des darauffolgenden Rech
nungsjahres geki.indigt werden, fri.ihestens jedoch zurn Ende des Rechnungsjahres 
1977. 

Kiel, den 3. Mai 1968 

Der Bundesrninister Der Kultusrninister 
fi.ir wissenschaftliche Forschung des Landes Schleswig-Holstein 

gez. Gerhard Stoltenberg gez. von Heyclebreck 

Durch dieses Verwaltungsabkornrnen zwischen Bund uncl Land hinsichtlich der 
finanziellen Ausgestaltung des Haushaltes mit einer Beteiligung zu je 50% trat cine 
Anclerung im Status des Instituts ein. Zurn ersten ]\'!ale erreichte das Institut einen von 
Bund uncl Land getragenen Personal- und Sachhaushalt, der es in der Zukunft weit
gehencl frei macht von cler Finanzierung aus Drittmitteln. 

Im Zusammenwirken rnit cler Universitat und cler Institutsleitung gab cler Kultus
minister elem Institut fi.ir Meereskuncle eine eigene Satzung, die er mit ErlaB vorn 3. Mai 
1968 ri.ickwirkend ab 1. 1. 1968 genehmigte. Nachfolgencl ist ein Auszug aus dieser 
Satzung wiedergegeben: 

§ I

(1) Das Institut fi.ir Meereskunde ist ein der Christian-Albrechts-Universitat Kiel
angegliedertes Forschungs- und Lehrinstitut. Es fi.ihrt die Bezeichnung ,,Institut fi.ir 
Meereskunde an der Christian-Albrechts-U niversitat Kiel". 

(2) Es steht unter der Aufsicht des Kultusrninisters des Landes Schleswig-Holstein.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung ersetzen die §§ 108 bis 115 der Verfassung der
Christian-Albrechts-Universitat vom 5. Juli 1967. 

§ 2

( l) Das Institut client der freien Forschung uncl Lehre auf elem Gebiet cler Meeres
kunde. Die Lehrveranstaltungen fi.ihrt es nach Abstimmung mit der Iviathematisch
N a turwissensch aftlichen F akulta t der Christian-Al brechts-U niversi tat cl urch. 

§4
Die Abteilungsleiter arbciten in Forschung uncl Lehre innerhalb ihres Zustancligkeits

bereiches selbstanclig. 
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§ 5
(1) Die Abteilungsleiter mi.issen Mitglieder des engeren Lehrkorpers der Universitat

Kiel sein und der :rviathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat angehoren. 
(2) Abteilungsleiter, die Lehrstuhlinhaber sine!, fiihren die Dienstbezeichnung ,,Di

rektor''. 

§ 6
( 1) Die Abteilungsleiter werden vom Kultusminister nach Anhoren cler Mathema

tisch-Naturwissenschaftlichen Fakultat cler Universitat Kiel auf Vorschlag des Kolle
giums bestellt. 

§ 7
Organe des Instituts sine\ clas Kollegium und der geschaftsfi.ihrencle Direktor. 

§ 8
( 1) Das Kollegium besteht aus den Abteilungsleitern sowie zwei aus elem Kreise cler

wissenschaftlichen Angehorigen des Instituts gewahlten Mitgliedern. 

§ 10
Der geschaftsfi.ihrende Direktor wird vom Kultusminister aus elem Kreise cler Direk

toren auf Vorschlag des Kollegiums fi.ir zwei Jahre bestellt. 

§ 12
Der geschaftsfi.ihrende Direktor ist V msitzender des Kollegiums. Er leitet die instituts

gemeinsamen Einrichtungen uncl vertritt die gemeinsamen Interessen des Instituts nach 
auf3en. Der geschaftsfi.ihrende Direktor fi.ihrt die Beschhisse des Kollegiums durch uncl 
berichtet elem Kollegium mindestens viermal im .Jahr. 

§ 16
( 1) Ein Institutsbeirat hat die Aufgabe, die Verbindung des Instituts zu Behorden

uncl Wirtschaftskreisen zu forclern. Er wire\ vom geschaftsfi.ihrenden Direktor des Instituts 
i.iber die Forschungstatigkeit und de1 en Ergebnisse informiert und gibt Anregungen zu
weiteren Forschungsthemen.

(2) Der Institutsbeirat besteht aus:
a) bis zu 6 Personlichkeiten des offentlichen Lebens
b) elem Dekan der :rviathematisch-N aturwissenschaftlichen Fakultat der Christian

Albrechts-Universitat, zugleich als Vertreter des Senats,
c) 1 Vertreter des Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein,
cl) 1 V crtreter des Bunclesministeriums fiir wissenschaftliche Forschung.

Die Mitgliecler zu a) beruft cler Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein nach 
Anhoren des Kollegiums. 

Im Rahmen einer Feierstunde, die im Institut in den Raumen des ehemaligen Park
Hotels stattfand, wurde das oben erwahnte Verwaltungsabkommen von den Nlinistern 
unterzeichnet. Hierbei wurden mehrere Ansprachen gehalten, die nachfolgencl sinnge
maf3 oder im Wortlaut auszugsweise wiedergegeben seien: 
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I. Aus  den A usfi.ihrungen des Bundesmini s ter s  fo r wissens c h af t l i c h e
F o r s c h u n g ,  D r. GERHARD STOLTENBERG: 

Verehrter Herr Ministerprasident Dr. Lemke, 
Herr Kultusminister von Heydebreck, 
Magnifizenz, 
Spektabilitat, 
Herr Professor Dietrich, 
meine Darnen und Herren! 

Das Kieler Institut for wieereskunde hebt sich durch seine GroBe und Becleutung aus 
den Universitatsinstituten heraus. Es ist daher elem Land Schleswig-Holstein schwer 
geworden, ihm angesichts des Beclarfs anderer Hochschuleinrichtungen die notwendigen 
wiittel for die weitere Entwicklung zur Verfligung zu stellen. Die Landesregierung hat 
cleshalb schon vor langerer Zeit vorgeschlagen, daB sich der Buncl an der Finanzierung 
des Instituts beteiligt. Die Sorge des Landes Schleswig-Holstein um die Zukunft des 
Kieler Instituts traf sich mit unseren Planen, die 1\!Ieeresforschung gezielt uncl zusatzlich 
zu den bisherigen lVIaBnahmen des Buncles und cler Lander zu fordern. 

Ich kann hier die Becleutung cler Meeresforschung nicht im einzelnen clarstellen. Sie 
nimmt in allen fohrenden Industrienationen eine ahnlich dynam:sche Entwicklung, wie 
die Kernforschung und die Weltraumforschung. Die Schatze des 1\!Ieeres uncl des 1\!Ieeres
bodens bieten dank cler wachsenden technischen 1\!Ioglichkeiten zu ihrer Nutzung, die 
librigens teilweise der Weltraumforschung zu danken sincl, Zukunftsperspektiven, die 
vor wenigen Jahren noch ebenso in das Reich der Utopie gehiirten, wie die 1\!Iondreise. 
Die Sicherung des wachsenclen Beclarfs cler :tvienschheit an be,timmten Rohstoffen uncl 
1\!Iineralien, aber auch die Erschliel3ung weiterer Nahrungsmittelquellen aus elem l'>/Ieer 
for die sich explosiv vergriil3erncle Weltbeviilkerung werclcn wesentlich clavon abhangen, 
ob wir den rechten Nutzen aus elem :tvieer zu ziehen verstehen uncl vermiigen, clas 71 % 
der Erclobedlache bedeckt. In den Vereinigten Staaten, in clenen allein aus staatlichen 
Mitteln jahrlich liber 2 Milliarclen l\fark fli! die Meeresforschung in alien ihren Zweigen 
ausgegeben werclen, beginnen sich ganze Inclustriezweige auf cliese neuen Aufgaben 
auszurichten. Die Ozeanologie, der neueste, technische Zweig cler :tvleeresforschung, 
beschaftigt Wissenschaftler, Techniker uncl for die gesamtstaatliche Entwicklung ver
antwortliche politische Instanzen in zunehmenclem Mal3e auch in GroBbritannicn, 
Frankreich, cler Sowjetunion und Japan. 

Auch wenn clas l\iieer for uns rein gecgraphisch nicht die gleiche Bedeutung hat, wie 
for die genannten Lander, kiinnen wir uns dieser Entwickhmg nicht entziehen. Unsere 
Chance, uns an ihr zu beteiligen uncl nicht erst einen groBen Rlickstancl entstehen zu 
lassen, um dsesen dann mit umso griil3eren Anstrengungen auf holen zu mi.issen, ist gut, 
vor allem wegen der groBen Leistungen der deutschen meereskundlichen Forschung. 
An ihnen hat das Kieler Institut grol3en Anteil. 

Ich freue mich, dal3 wir in den Beratungen der vergangenen :tvionate eine Liisung Wr 
die Zusammenarbeit von Bund uncl Land gefunden haben, die eine weitere Entwicklung 
des Kieler Instituts erlaubt, clurch die enge Verbindung mit der Universitat seine Funk
tionen auch for die Lehre uncl die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
be,vahrt uncl gewahrleistet, claB clas Institut einen wichtigen Beitrag zur Forclerung cler 
Meeresforschung leisten kann. Ich erhoffe mir clarliber hinaus seine 1\!Iitwirkung uncl 
seinen Rat in Fragen, die nicht oder nicht in allen Einzelheiten von cler in KUrze zu 
berufenclen Deutschen Kommission rnr Ozeanographie behanclelt uncl gelost werclen 
konnen. 

Ich miichte aber betonen, claB wir unsere FiirclerungsmaBnahmen nicht auf clas 
Kieler Institut beschranken werden. Nur clurch die Zusammenarbeit uncl die Verbesse-
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rung der Arbeitsmi:iglichkeiten aller Forschungseinrichtungcn werden wir den Aufgaben 
uncl Mi:igl:chkciten gerecht werden ki:innen, die uns das .Meer stellt und bietet. Die 
Kooperation von Lehrsti.ihlen verschiedener ozeanographischer Disziplinen und cleren 
Zusammenfassung unter einem Dach rechtfertigt aber die besondere Form des Zusam
menwirkens von Bund und Land, die wir for das Kieler Institut gefunden haben. 

Ich bin froh, Herr Professor Dietrich, daB Sic die ,,Zusammenfassung unter einem 
Dach" auch wi:irtlich nehmen ki:innen, nachdem der Grundstein for das neue Gebaude 
des Instituts fi.ir lVIeereskunde gelegt wurde, for dessen Finanzierung eine Bunclesbetei
ligung von zwei Dritteln in Aussicht genommen ist. Ich wi.insche Ihnen, Ihren Kollegen 
uncl lVIitarbeitern, daB clieses neue Gebaude Ihrc Hoffoungen fi.ir die Verbesserung der 
Arbeitsmi:iglichkeiten erfi.illt. 

Uns, Herr Kollege von Heyclebreck, wi.insche ich, daf3 es uns gelingt, bei der Fi:ircle
rung des Instituts ein Beispiel fi.ir einen kooperativen Fi:ideralismus zu geben, der sich 
an den sachlichen Erforclernissen fi.ir die weitere Entwicklung unseres Staates orientiert. 

Abb. 1. Untcrschrift des Verwaltungsabkommcns <lurch den Bundesminister for wissenschaftlichc 
Forschung, Dr. G. Stoltenberg, und clurch den Kultusminister des Landes Schleswig-Holstein, 

C.-J. v. Heyclcbreck. 
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II. Aus den A usfi.ihrungen des  Kultusminis ters des  Landes  Schlcswig
Holste in,  CLAUS-JOACHIM VON HEYDEBRECIC 

,, ... NI it cler heutigen Vertragsuntcrzeichnung macht Herr Bunclesminister Dr. Stolten
berg den ersten Schritt zur Verwirklichung seines Entschlusses, die cleutsche Nieeres
kuncle nachhaltig clurch den Buncl zu forclern. DaB clieser erste Schritt nach Kiel 
flihrt, ist sicher kein Zufall, clenn clas Kieler Institut nimmt mit seinen 10 Abteilungen, 
die in cler Grundlagenforschung fast alle Themen der Nieereskuncle behandeln, eine 
Sonclerstellung unter den zu fordernden Einrichtungen ein. Diese wird weiter bedingt 
durch das hohe wissenschaftliche Niveau eines im Ausland sehr beachteten Forscher
teams. Hinzu kommen die einmalig bevorzugte Lage des Instituts in der Nahe von 
Nord- uncl Ostsee uncl cine bis 1870 zuriickreichende wissenschaftliche Erfahrung und 
Tradition. 

vVenn die deutsche Nieeresforschung bisher auch wenigstens im Bereich der Gruncl
lagenforschung den AnschluB an den internationalen Stand halten konnte, so zeigen 
die Anstrengungen der iibrigen v\Telt, daB wir uns auf keinen Fall auf diesen Lorbeeren 
ausruhen cliirfen. Schon 1962 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der ein ganz 
erheblicher Anteil an der Forderung cler Nieeresforschung zukommt uncl cler hier 
einmal ein ganz herzlicher Dank clafiir gesagt werden sol!, darauf hingewiesen, daG 
die lVIeereskuncle kiinftig im weitesten NiaGe ausgebaut werclen miisse. Da dieser Ausbau 
mit einem hohen personellen und flir diesen Bereich sehr teueren apparativen Aufwand 
einhergeht, ,verden Sie sicher verstehen, daB ich mich rechtzeitig nach einer finanziellen 
Sicherung flir unser Institut umsehen muGte. 

Zunachst hatte ich gehofft, daG die Linder cler Bundesrepublik in die Finanzierung 
unseres Kieler Instituts mit eintreten wiirden und habe schon imjahre 1964 den Gremien 
der hierfiir in Frage kommenden Einrichtung, namlich elem Konigsteiner Staats
abkommen, meine Sorgen vorgetragen. Leider wurde im Konigsteiner Staatsabkommen 
nicht die fur eine Aufnahme des Kieler Instituts erforclerliche Zweiclrittel-Mehrheit er
reicht. Im J ahre 1965 habe ich bei den Buncleslandern bedauerlicherweise ebenso wenig 
erreichen konnen. 1966 habe ich dann die Lage der deutschen Meeresforschung, und 
insbesondere die Situation des Kieler Instituts elem Herrn Bundesminister fur wissen
schaftliche Forschung vorgetragen, der nach griindlichen Uberlegungen seine Hilfe 
zusagte. Nach langeren Verhandlungen mit elem Wissenschaftsrat, der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft sowie cler Westcleutschen Rektorenkonferenz, die hier aus 
verschieclenen Griinden zu beteiligen waren, ist es jetzt so weit. 

Der Buncl wird nach diesem Abkommen 50% cler jahrlichen Haushaltsmittel des 
Instituts iibernehmen. Fiir 1968 ist das schon mehr als l Mill. O:tvI. Das Abkommen 
gilt zunachst bis Ende 1977. Dann ware zu untcrsuchen, ob fiir die }deereskunde cine 
andcre Forderung in Art und Hohe angebracht ist. 

Seien Sic also, sehr geehrter Herr Bundesminister, nochmals ganz besonders herzlich 
begriiBt in cliesen Raumen des Instituts fiir Nieereskunde. Die Anwesenheit des Rektors 
der Universitat Kiel ist dabei <las sichtbare Zeichen, daB dieses Institut - wenn es 
auch haushaltsmaGig neben der Universitat cine Sonclerstellung erhalt - in seiner 
Arbeit und seiner personellen Besetzung unmittelbar mit cler Universitat verbunclen 
bleibt. So unterzeichne ich dann dieses Abkommen und gebe elem Institut die neue 
Satzung in elem BewuGtsein, claB dieses der Forderung cler cleutschen Nieeresforschung 
zugutekommt und in elem BewuGtsein, daG die Verbindung zur Universitat mit den 
gegenseitigen wissenschaftlichen Kontakten und Impulsen sich fruchtbar fiir seine Arbeit 
auswirken wire!." 
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III. Ausfiihrungen des  Rektors  der  Chr i s ti an-Albrcch ts-U nivers i tat ,
Prof. Dr. HoRsT BRAUNERT: 

,,Die Anwesenheit des Herrn Ministerprasidenten, des Herrn Bunclesministers fi.ir 
wissenschaftliche Forschung uncl des Hcrrn Kultusministcrs unseres Landes macht 
deutlich, daf3 es sich bei der Zeremonie cler Unterzeichnung dieser Verwaltungs
vereinbarung um mehr handelt als um einen Verwaltungsakt. Das gilt insbesondere 
fiir die Christian-Albrechts-Universitat, und ihre Freude i.iber bessere Finanzierungs
moglichkeiten dieses wichtigen Forschungsinstituts ist nicht ungetri.ibt angesichts der 
Tatsache, daf3 damit zugleich aus elem Institut fiir Nieereskuncle cler Christian-Albrechts
Universitat ein Institut fi.ir Nieereskuncle a n  d e r  Christian-Albrechts-Universitat ge
worden ist. 

Die Distanzierung, die in clieser unscheinbaren Anclerung zum Ausdruck kommt, 
widerstreitet der Selbstauffassung auch unserer Universitat, claf3 namlich in ihr Forschung 
und Lehre cler Gesamtheit dcr Wissenschaften ihren Ort haben. Unbestreitbar gehi:irt 
die Meereskunde in ein solches Verbundsystem, ja, sie gehi:irt nebcn cler Philosophie 
- historisch betrachtet - recht eigentlich mit an clessen Spitze. Als in cler Uberwinclung
mythischer Welterklarung clurch die Anwendung rationaler Kritik die Wissenschaft
im Abencllancl begriindet wurde, cla hat ihr erster Vertreter, Thales von Iviilet, im
1Vasser cler Arche, clas Urprinzip alles Seienclen zu erkennen geglaubt. Wasser becleutete
fiir ihn aber nichts ancleres, als der Okeanos, eben clas v\Teltmeer, das Forschungsobjekt
des Instituts fi.ir Meereskunde ist. So ist die Wissenschaft gleich zu ihrem Beginn auf
die Becleutung des Nieeres hingewiesen worden.

Aber starker noch als cliese historische Reminiszenz zeigen die einzelnen Forschungs
vorhaben, die Benennungen cler einzelnen Abteilungen clieses Instituts, wie stark die 
v\Tissenschaftler in ihnen einerseits auf die Zusammenarbeit mit ancleren Wissenschaften 
innerhalb cler Universitat angewiesen sincl und wie notwenclig anclererseits ihre Ergebnisse 
fi.ir cine Reihe von Wissenschaftszweigen auBerhalb des Instituts sine!. Diese Verflechtung 
besteht auch in cler Tat, uncl cleshalb braucht die Universitat clas Institut fi.ir Meeres
kuncle und clas Institut braucht - wie die anderen Disziplinen - neben cler Kooperation 
mit ancleren Institutcn der ganzen Welt auch seine Universitat. 

Zwischen cliesen Notwendigkeiten und clenen der optimalen Fi:irclerung cler Wissen
schaft l<ann cine echte Interessenkollision entstehen, und sic ist fiir unsere Universitat 
entstanclen. Die Li:isung, die clabei gefunclen wurcle, scheint mir gcrade angesichts cler 
heutigen Diskussionen um eine Hochschulgesetzgebung uncl cler clamit notwenclig ver
bundenen Auseinandersetzung zwischen cler Autonomieforclerung cler Universitat uncl 
cler Forclerung nach staatlicher Einwirkung in die Universitat hoffnungsvoll zu sein. 
In echten Verhancllungen zwischen Staat uncl Universitat hat sich - wie ich meine -
gezeigt, claf3 die Gremien der Universitat clas sachliche Erfordernis cler Fi:irclerung 
clieses wichtigen v\Tissenschaftszweiges an die Spitze ihrer Uberlegungen gestellt haben 
uncl also cloch nicht so hoffnungslos festgefahren sine!, wie ihnen clas heute haufig vor
geworfen wire!, claf3 sic nur ihr cigenes Intercssc sahen. 

Anclererseits waren die staatlichen Stellen bereit, den berechtigten Interessen cler 
Universitat an einer mi:iglichst engen Verbinclung des Instituts fiir Nieereskuncle mit 
cler Christian-Albrechts-Universitat entgegenzukommen. Fiir den so entstanclenen Kom
promif3 sci an clieser Stelle herzlich geclankt. 

Staat uncl Universitat haben clabei vermieclen, cler Anklage clurch zwei Sprichwi:irter 
ausgesetzt zu werclen, die die alten Romer geracle mit elem Nieer in Verbinclung gebracht 
ha ben: in mare fund is aquas pflegte man den Vorwurf zu formulieren, claf3 durch cine 
Nfaf3nahme clas bestehencle Ubcl nur vergri:if3ert wercle - mare interbibere kennzeichnete 
den Versuch, Unmi:igliches zu versuchen. 
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Dal3 <lurch die heutige Verwaltungsvereinbarung im Rahmen des Moglichen die 
bisherigen Unzuliinglichkeiten for die wissenschaftliche Arbeit fiir <las Institut fiir 
l\!Ieereskunde beseitigt, die Arbeitsmoglichkeiten entscheiclend verbessert werclen mogen, 
<las ist cler "Wunsch cler Christian-Albrechts-Universitat fiir clas Institut am hcutigen 
Tage." 

IV. Aus  den Ausftihrungen des Direk tors  des  Inst i tu ts for Meereskunde,
Prof. Dr. G. DIETRICH: 

,,l\!Iit elem ersten Spatenstich zeichnet sich clas Ende der Sorgen um die Arbeits
raume clieses Institutes ab, in elem acht Aul3enstellen, die provisorisch im Stacltgebiet 
von Kiel untergebracht sine!, in wenigenjahren unter ein gemeinsames Dach zusammen
gefiihrt sein werclen. l\!Iit elem Abschluf3 des Verwaltungsabkommens zeichnet sich clas 
Ende der Sorgen um die Arbeitsplatze ab. Geracle diese Sorgen wa1 en fiir die Verant
wortlichen besonclers beclrikkencl, wenn man bedenkt, claf3 rund die Hiilfte von den 
120 Mitglieclern des Instituts nur einjahrige Dienstvertriige haben. 

Alle erclenklichen Wege zu einer clauerhaften Finanzierung des Instituts wurden in 
den letzten 8 Jahren beschritten, keiner fohrte zum Ziel. Ich mochte alien clanken, 
die meine Sorgen teilten, auf Abhilfe sannen und zu Teillosungen beitrugen: 

Ich denke dabei an <las I(ultusministerium, clas drei Anlaufe bei den Bundesliindern 
machte, um <las Institut aus l\!Iitteln des Konigsteiner Staatsabkommens zu finanzieren. 
Es fand keine Gegenliebe bei den Liinclern. 

Ich clenke an die Universitiit Kiel, die bei der Verstiirkung des Personals fiir unser 
Ins ti tut an die Grenzen des Verantwortbaren gegeniiber den anderen U niversitiits
instituten ging. Es wurde vie! geholfen, aber bei den Anforderungen cler Meeresforschung 
bei weitem nicht ausreichend genug. 

Ich denke an die UntersWtzung cler l\!Iathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultiit 
unserer Universitat, die zustimmte, dal3 die l\!Ieereskunde als ihr einziger Schwerpunkt 
bei den geplanten Sonderforschungsbereichen des vVissenschaftsrates angemeldet wurcle. 
Die Verwirklichung, die zuniichst ungewil3 blieb, ware im Rahmen der verftigbaren 
Gesamtmittel keine tragbare Dauerlosung geworclen. 

Ich denke an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die 9 J ahre Jang Starthilfe gab, 
personell wie instrumentell, indem Schwerpunkte eingerichtet wurden, an denen sich 
die Mitglieder unseres Instituts beteiligten. Aber diese Hilfe mul3te nach den Satzungen 
der DFG zeitlich sehr begrenzt bleiben. 

Der dauerhafte Ausbau des Instituts erschien trotz jahrelanger Bemiihungen hoffnungs
los. In dieser Situation haben Sie, Herr Bunclesminister Dr. Stoltenberg, eincn neuen 
Weg eingeschlagen. Ihre Uberlegungcn haben Sie uns in Ihrer Ansprache clargelegt. 
Ich danke Ihnen. Wir gehoren zu einem Modellfall der Wissenschaftsforderung durch 
Ihr Ministerium. Wir hoffen, dal3 Kiel Sie nicht enttauscht. Die bei der Universitat 
verankerte Lehre und Forschung in cler Meereskunde hat hier 1870 vor 100 Jahren 
begonnen. Kiel hat damals Schule gemacht - nicht nur im engen nationalen Rahmen -
und sollte stark genug sein, erneut ein Vorbild zu werclen. 

Die neue Ara der Nieereskuncle in Kiel wird mit einer neuen Struktur des Instituts 
begonnen, die ich nicht aus Resignation, sonclern als Konsequenz freier Forschung 
selbst vorgeschlagen habe. Sie ist in der Satzung verankert, der mein Riicktrittsangebot 
als Direktor vorangegangen ist. Sie setzt an Stelle cler traditionellen Direktorial- cine 
Kollegialverfassung. Sie besagt, clal3 die sieben Lehrstuhlinhaber als Abteilungsdirektoren, 
drei Dozenten als Abteilungsleiter und zwe1 gewiihlte Vertreter der Wissenschaftler 
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des Ha uses ein 12 ki:ipfiges Kollegium bilden, das aus elem Kreis der 7 Lehrstuhlinhaber 
den gesehaftsfohrenclen Direktor jeweils for 2 Jahre wahlt. 

Das Institut steht an einem Wendepunkt, ich hoffe zuversichtlich an einem Wende
punkt zu weiterem Aufstieg. Satzung und Verwaltungsabkommen schaffen noch kein 
funktionierendes Institut. Mit dieser Bemerkung mi:ichte ich mich an die Mitglieder 
dieses Instituts wenden. Vergessen wir unsere Pionierzeit nicht, in der wir unter primitiven 
Arbeitsbedingungen das Institut raumlich und personell fast verzehnfachten und trotzdem 
ein Institut blieben uncl sein Wirken auf die Forschung des Weltmeeres ausdehnten. 
Unsere Starke ist die Vielfaltigkeit, sie zwingt zur menschlichen Rikksichtnahme und 
duldet keine MaBlosigkeit in den Forderungen. vVir sine\ ein Prazedenzfall und ki:innen 
aus freiem Willen ein :tvlodell rnr ein modcrnes Lehr- und Forschungsinstitut werden. 
Nutzen wir die Chance, am heutigen Tage zeichnen sich neue :tvii:iglichkeiten ab." 

4. Erster Spatenstich zum Institutsneubau

Am gleichen Tage - am 3. Mai 1968 - fand der feierliche erste Spatenstich zum 
Institutsneubau an der Forde durch den l\!Iinistcrprasidenten des Landes Schleswig
Holstein statt. Anwesend waren zahlreiche Personlichkeiten aus Bund uncl Landern, 
aus Wirtschaft und Industrie sowie Vertreter der Christian-Albrechts-Universitat, zahl
reiche Institutsangehi:irige und Studenten. Die Bedeutung des Tages wurde durch 
Ansprachen des :tviinisterprasidenten, des Vertretcrs des Prasidcntcn der Deutschen 
Forschungsgcmcinschaft, Prof. Dr. K. BROCKS von dcr Univcrsitat Hamburg, und des 
Dircktors des Instituts fi.ir !Vlccreskundc der Univcrsitat Kiel, Prof. Dr. G. DIETRICH, 
untcrstrichcn. 

Dicse Rcclcn hattcn auszugswcise folgendcn Wortlaut: 

I. Ansprachc  des  :tviin i s terpras idente n:

,,Sehr gcchrtcr Herr Bunclesminister Dr. Stoltenberg, 

Herr Kultusminister von Heydebreek, 

Magnifizenz, 

Spektabilitat, 

Herr Professor Dietrich, 

meine Darnen und Herren! 

Wir habcn uns hier heute zu einer kurzen Feier zusammengefunclen, um nach alter 
Sittc den Beginn eincs GroBbauvorhabens feierlich zu begehen, den eines Bauwerkes, 
clas in cler Geschichte des Instituts fi.ir IVIeereskunde einen - wie mir scheint - i.iberaus 
becleutsamen Abschnitt clarstellen wire\. Sic wi.ircligcn, meine sehr verehrten Caste, 
mit Ihrer Anwesenheit die Bedeutung diescs Baus for die ,veitere Entwicklung des 
Instituts uncl fi.ir die hier gcpflcgten Wissenschaften. 1VIein besonderer GruB gilt unseren 
auswartigcn Gasten, die durch ihrc Teilnahmc an dieser Feier - so darf ich das deuten -
auch bekunden, daB cs sich hicr um cine BaumaBnahmc hanc\elt, die deshalb uber 
die Grenzen unsercs Landes hinaus besoncleres Intcresse finclct, weil dieser Bau eincr 
Forschungseinrichtung von i.iberregionalcr Bec\eutung zu dicncn bestimmt ist. 
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Abb. 2. Ministerpriisident des Landes Schleswig-Holstein, Dr. H. Lemke, beim ersten Spatenstich 
zum Neubau des Instituts an der Kieler Forde. Im Hintergrund die Forschungskutter des Instituts 

fi.ir l'vieereskunde ,,Alkor" und ,,Hermann ,,vattenbcrg" sowie die Barkasse ,,Sagitta". 

Es ist ftir mich cine besondere Freudc, fiir clieses Bauvorhaben den ersten Spatenstich 
zu tun. Einmal deshalb, weil hier, an ciner besondcrs schon gelegenen Stelle cler Kieler 
Forde, ein stattliches, modernes Gebaucle entstchen sol!, clas dazu beitragcn wire!, die 
,,1'Vasserfront" unserer Landcshauptstaclt zu pragen. Hier an dieser Stelle fahren jene 
400000 Passagiere vorbei, die schon heute jahrlich den Kieler Fahrhafen benutzen. 
Dieser Neubau wird claher auch cine Visitenkarte for Kiel uncl fiir Schleswig-Holstein 
sem. 

1vlein zweiter Grund zur Freude ist der Beitrag dieses Bauvorhabens zur Belebung 
der einheimischen Wirtschaft. Von den veranschlagten Gesamtkosten von 17 Mill. DM 
werden voraussichtlich Uber 10 Mill. DM im Lande bleiben. Davon wircl cler Buncl 
aufgrund einer besonderen Regelung im Rahmen des im Februar verlangerten Ver
waltungsabkommens zwischen Buncl und Lanclern zur Forderung der vVissenschaft uncl 
Forschung 2/3 beitragen. Es hanclelt sich also auch um cine wirtschaftliche Fordernng, 
die cler Buncl hier for unser !eider nicht sehr mit Gelclmitteln gesegnetes Land leistet. 

Zurn dritten verbindet sich die Errichtung dieses Neuhaus mit einem for uns wichtigen 
Ereignis auf elem Wege zu unserer immer noch nicht geklarten bunclesstaatlichen 
Finanzreform: elem Abschluf3 des Verwaltungsabkommens iiber die Finanziernng cler 
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laufenden Kosten des Instituts, clas Bunclesforschungsminister Dr. Stoltenberg uncl 
Kultusminister von Heyclebreck unterzeichnen. 

Schliel3lich empfincle ich groBe Genugtuung clarLiber, uncl clas verbinde ich mit 
meinem GHickwunsch an den ki.inftigen Hausherrn uncl alle seine J'viitarbeiter, daB 
die Kieler l'vieereskunde, bisher verstreut untergebracht an acht verschieclenen Stellen 
in cler Stadt, seit der totalen Zersti:irung des Instituts clurch Bomben im Jahn:: 1944 
erstmals wiecler unter einem Dach zusammengefaBt werclen und zusammen arbeiten 
kann, uncl clas unter auBe1st gi.instigen Umstanden. Nichtjecles wissenschaftliche Institut, 
clas auf elem Bereich cler Meeresforschung arbeitet, liegt auch tatsachlich unmittelbar 
am l'vieer wie clieses neue Haus, das Arbeitsfeld unmittelbar vor der Ti.ir. 

Ich darf bei dieser Gelegenheit auch elem Bunclesschatzminister clanken, daB clieses 
einmalig gelegene Grunclsti.ick dem Land fi.ir den Bau des Instituts vcrkauft wurcle. 
Die Lage am \,Vasser ermoglicht es, eine eigene Landungsbri.kke fi.ir clas Institut zu 
bauen, auf cler :tvieBgerate erprobt werclen, Ostseewasser unmittelbar in die Tanks 
uncl Aquarien gepumpt werden und kleine und groBe Forschungsschiffe, z. B. unsere 
,,Alkor" und die ,,:tvieteor" anlegen konnen. 

Der Neubau schlieBt sich um einen kleinen Innenhof; cler Hauptfli.igel enthalt i.iber 
einem Tief keller vom Wasser her gesehen sieben Geschosse. Auf elem Dach befindet 
sich eine Beobachtungsstation fi.ir Meteorologen. In cliesem Haus konnen alle technischen 
Einrichtungen fi.ir eine moderne :tvieeresforschung untergebracht werclen: Werkstatten 
fi.ir die Entwicklung von l'vieI3geraten, Laboratorien, Aquarien, Vorratstanks fi.ir l'vieer
wasser, Bibliothek und Horsale. Nordlich des Neubaus an cler Wasserseite des ehemaligen 
Parkhotels, das erhalten bleibt uncl in den Institutskomplex einbezogen wire\, werden 
zwei Parkdecks mit 93 Einstellplatzen fi..ir Kraftfahrzeuge errichtet. Die Uferpromenade 
cler Stadt Kiel wird unterhalb des Instituts vorbeifi.ihren. Von dort wird auch die Kieler 
Bevi:ilkerung Zugang zu einem Tei! der Aquarien mit interessanten Wassertieren haben. 
Die Gesamtnutzflache soil 5271 qm umfassen; es sincl 31391 cbm umbauter Raum 
vorgesehen. 

Dabei interessiert mich personlich nicht nur die rein bauliche Seite, sondern auch 
der Beitrag, den dieses Bauvorhaben zur Diskussion der Hocbschulreform leistet. Sie 
kennen mein besonderes Interesse fi.ir diesen Bereicb. Die Organisationsform des Instituts 
for l'vieereskuncle ist ein Sonderfall dessen, was man heute als Department oder Fach
bereich bezeichnet und in vielen Universitatsneugri.inclungen anstrebt: die institutionali
sierte Zusammenarbeit von mehreren Lehrsti.ihlen in einer groBeren, leistungsfabigeren 
Einheit. Hier in cliesem Institut sincl zehn selbstandige Abteilungen auf diese Weise 
miteinander verbunden. Durch ihre raumliche Zusammenfassung in cliesem Neubau 
kommen die gemeinsamen Einrichtungen, aufwendige Apparaturen, Forschungskutter, 
V/erkstatten, Bibliothek, Aquarien erst zu voller Ausnutzung. Icb babe mich gefreut, 
daB die Standige Konferenz cler Kultusminister auf einer Sonclersitzung am 10. April 
in ibren Grundsatzen fi.ir ein modernes Hocbschulrecht und fi.ir die strukturelle Neu
orclnung des Hocbschulwesens cliese bier vor ihrer baulichen Vollenclung stehende 
Arbeitsform ebenfalls anstrebt uncl Lehrsti.ihle verwanclter uncl benachbarte1 Disziplinen 
zu groBeren, funktionsfabigen Einheiten z.usammenfassen will. Fi.ir die dabei erforder
lichen neuen Organisationsformen bildet clas Kieler Institut f i.ir l'vleereskunde ebenso 
einen interessanten Moclellfall wie clas in cler Bauplanung befindliche Biologische 
Zentrum unserer Universitat. 

DarLiber hinaus begri.iI3e ich diesen BescbluB cler Kultusministerkonferenz als einen 
weiteren wichtigen Beitrag zur offiziellen Diskussion i.iber die Hochschulreform, die die 
Lanclesregierung vor einigen Wochen mit elem Vorschlag fi.ir ein schleswig-holsteinisches 
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Abb. 3. Model! des Neuhaus des Instituts flir Meereskunde. 

Hochschulgesetz eroffnet hat. Ich mochte hier nochmals betonen, da13 die Landes
regierung die Hochschul- uncl Studienreform in diesem Land nur nach einer Diskussion 

mit den Hochschulen selbst zu verwirklichen gedenkt und wir die Hochschulen mit 
diesem Vorschlag zur Diskussion laden. Wir warten auf die Gedanken der Universitat, 
denn ohne sie ist ein solches Vorhaben vom Staat allein nicht zu verwirklichen. Allerdings 
hoffe ich dabei sehr, da13 diese Diskussion auch von den Studenten - getreu elem 
inneren Gesetz der Universitat - mit der Gewalt des Geistes gefi.ihrt ·wire!. 

Wir haben jahrelang auf ein starkeres politisches Engagement der Jugend gewartet. 
Nun haben wir es. Und ich versage diesen Jugendlichen und Studenten nicht mein 

Verstanclnis fo,. ihren personlichen Einsatz, mit elem sie for ihre politischen Uber
zeugungen eintreten, allerclings nur tmter der Voraussetzung, da13 sich dicses Engagement 
im Rahmen unserer verfassungsma13igen Ordnung halt und clas Staatswesen als Ganzes 
uncl die l'vlitbilrger achtet. Ich hatte schon vor kurzem darauf hingewiesen, wie sehr 
ich cliese Grundsatze politischer Ordnung fi.ir beclroht halte. 

Ich hoffe und wi.insche, da13 dieses Haus, das bier entstehen soil, von dicsen Gcfahren 

nicht bcdroht werden moge, cla13 alle hicr gefi.ihrten Auscinanclersetzungen im Geiste 
cler Wissenschaft erfolgen zum Segen unserer Lanclcsuniversitat uncl zur Forclcrung 
unserer cleutschen l'vleeresforschung, die in cliesem Neubau wiecler eine Heimat finclen 

soil." 
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II. Ansprachc des Vertreters  des Pr asi cl e n ten cle r  Deutschen  Forschungs

gemeinschaf t ,  Prof. Dr .  K.  BROCKS: 

,,Der Prasiclent cler Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Prof. Dr. Speer, ist clurch 
anclere unverschiebbare clienstliche Verpflichtungen zu seinem grol3en Beclauern claran 
gehinclert, cliesem Festakt beizuwohnen. Er hat mich cleshalb gebeten, in seiner Ver
tretung den Grul3 uncl die Wi.insche cler Deutschen Forschungsgemeinschaft zu clieser 
Grunclsteinlegung zu i1berbringen. 

Dieser ehrenclen Aufforclcrung komme ich mit grol3er Freucle nach. Als gebi.irtigcr 
Kieler freue ich mich mit meiner Heimatstaclt, clal3 an clieser hervorragenclen Stelle ein 
so schones Gebaucle for die Wissenschaft errichtet werclen soil. Als cleutscher l'vieeres
forscher bin ich seit !anger Zeit mit cliesem lnstitut eng verbunclen, uncl es erftillt mich 
cleshalb mit grol3er Genugtuung, clal3 es hier encllich eine Heimat fi.ir alle seine jetzt 
weit zerstreuten Gliecler finclen soil. 

Heute freuen wir uns i.iber die sti.irmische Entwicklung unserer vVissenschaft in den 
letzten J ahrzehnten, die uns zu cliesem Augenblick hinftihrte. lch glaube, es ist notwen
clig, clabei einmal zuri.ickzublicken. Nie wercle ich die ersten Maitage 1945 vcrgessen, 
als ich in clas Lazarett in Schleswig kam uncl encllich einmal wiecler Kontakt mit cler 
cleutschen Universitat aufnehmen konnte, mit cler Universitat Kiel, die clamals nach 
Schleswig verlegt war uncl hier besonclers mit elem Institut for l'vieereskuncle. Nach elem 
tragischen Bombenungli.ick im Juli 1944 war es mit seinen Resten ebenfalls in Schleswig 
untergebracht. Unvergef3lich eingepragt hat sich mir auch cler Besuch unseres l'vientors 
Georg Wi.ist, in meiner zerstorten Kieler Wohnung im Jahre 1946, als er mir erzahlte, 
clal3 er clas Institut fi.ir l'vleereskuncle i.ibernehmen wi.ircle. Uncl wie wenige von Ihnen 
werclen sich noch claran erinnern, clal3 clieser erste Direktor des Instituts nach elem Kriege 
bald clanach mit Hungeroclemen in die Universitatsklinik eingeliefert ,vurcle, uncl wir 
lange um ihn bangen mul3ten. Das war die Ausgangsbasis for die Entwicklung, cleren 
heutiges Ergebnis wir bier erleben chirfen, uncl vielleicht ist es ganz gut, wenn wir uns 
gelegentlich claran erinnern. Der historische Ablauf cler clarauffolgenclen Jahre ist von 
berufenerer Seite geschilclert warden, cler Dank, den wir elem Lande Schleswig-Holstein 
uncl cler Universitat Kiel schulclen, die Verclienste des jetzigen Direktors sincl uns alien 
bewul3t. 

Ohne den Einsatz unserer Selbstverwaltungsorganisation aber, cler Deutschen For
schungsgemeinschaft, ware clieses alles nicht moglich gewesen. Von ihr ging vor zehn 
J ahren - wic flit' vielc anclere Bereiche auch die Initiative aus for die Forclerung 
des Ausbaues cler cleutschen l'vieeresforschung. Sie hat fi.ir cliescs Wissensgebiet bis heute 
etwa 35 Mill. DM bereitgestellt. So konnten auf zahlreichen Gebieten Leistungen 
erzidt werclen, die international anerkannt sincl uncl sich wi.irclig an die i.iber 100-jahrige 
Tradition cler cleutschen l'vieeresforschung anschliel3en. 

vVir konnten clamals nicht wissen, clal3 die l'vlceresforschung jetzt bei den fi.ihrenclen 
Nationen Grol3forschung sein wi.ircle uncl clal3 in weiser Erkenntnis cler Notwencligkeiten 
auch die Bunclesrepublik heute im Begriff ist, cliesen unausweichlichen Schritt zu tun. 
Das ist ganz im Sinne cler UNO, die clas Interesse cler Parlamente auf die Erforschung 
uncl Nutzung cler Ozeane hinlenkt, um den Folgen cler zu beftirchtenclen Bevolkerungs
explosion rechtzeitig vorzubeugen. Denn, meine sehr verehrten Darnen uncl Herren, 
clari.iber mi.issen wir uns klar sein, clal3 unsere Zukunft nicht nur clurch die Erforschung 
des Weltraumes oder des Atoms entschieclcn wircl, sonclern im wesentlichen auch clurch 
die wisscnschaftliche Erschliel3ung cler vVeiten cler Ozeane. Wir sine! cleshalb clankbar, 
clal3 die zehnjahrige Forclerung cler l\!Ieeresforschung im Rahmen cler Schwerpunkt-
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programme cler Deutschen Forschungsgerneinschaft den Beginn clieses neuen Abschnittes 
moglich gemacht hat. 

Die l\!Ieeresforschung ist ein besonders gutes Beispiel clafi.ir, cla/3 in einer Wissenschaft 
intensive Zusammenarbeit zum besten Nutzeffekt fi.ihrt. vVir verwirklichen cliese Zu
sammenarbeit im weiten internationalen Rahmen, aber auch als ein Zusammenspiel 
cler verschieclenen Disziplinen im engen Bereich eines Schiffes, wie es auf unseren 
,,lVIeteor"-Expeclitionen immer wiecler mit Erfolg geschieht. Im Rahmen cler Wissen
schaftsorganisation gibt es unterschie:lliche Formen einer interclisziplinaren Zusammen
arbeit. l\!Ian kann selbstanclige Institute zu einer Arbeitsgerneinschaft zusammenfohren, 
wie es in Hamburg auf elem Gebiet cler l\!Ieeresforschung geschieht. Es kann aber auch 
ein interdisziplinares Grol3institut, wie hier in Kiel, traclitionell heranwachsen. Die 
Schwierigkeit uncl die Vielgestaltigkeit cler Aufgabenstellung fohrte clazu, claf3 clabei 
cler for cleutsche Universitaten gewohnte Rahmen gesprengt wurcle. So entstand in 
Abstimmung zwischen Land uncl Buncl cler Plan zu cliesem Neubau, uncl so kam es zu 
elem Verwaltungsabkommen for die Finanzierung clieses Instituts, clas heute unterzeich
net warden ist. Dabei entla13t nicht nur clas Land, sonclern in mancher Hinsicht auch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein besonders liebgewordenes Kind aus ihrer 
alleinigen Obhut. Finanziellc und organisatorische, nicht wissenschaftliche, Griincle 
gabcn clafor den Ausschlag. 

Die aul3cren Forrnen di.irfcn aber nicht i.iberbewertet werclen. Entscheiclencl ist, da8 
liberal! clcr Geist cler Freiheit dcr Forschung weht, cler Freiheit, die unabdingbare 
Voraussetzung for die Entfaltung des menschlichen Geistes uncl for den Fortschritt cler 
Wissenschaft clarstellt. 

\Venn die Deutsche Forschungsgerneinschaft clurch mich ihre Gri.il3e zu diesem Festakt 
i.ibermittelt und clamit alle guten Wi.insche for die Weiterentwicklung des Instituts for
l\!Ieereskuncle an der Universitat Kiel verbindet, dann sine! wir clurchclrungen von cler
Gewil3heit, claf3 sich clurch cliese organisatorische Anclerung hier wecler die wissenschaft
liche Grunclkonzeption noch clas bisherige Prinzip cler freien Entfaltung cler geistigen
Krafte anclern wird. Auch in clieser Beziehung fohlt sich die Deutsche Forschungsgemein
schaft von ihrer bisherigen Fi.irsorge nicht entbunclen.

Es clrangt mich, auch noch einige personliche Worte anzuschliel.\en. Wegen cler Viel
falt unserer Aufgaben mi.issen wir froh sein, dal3 die cleutsche l\!Ieeresforschung im 
wesentlichen auf clrei Saulen steht. Dieses Institut, for clessen Gebaucle wir heute den 
Grunclstein legen uncl die anderen Institute cler Kieler Universitat bilclen die eine, 
fi.inf Hamburger Universitatsinstitute bilclen die anclere, wobei die Kieler uncl die 
Hamburger Forschungskapazitaten etwa gleich sine\. Die clritte Saule sine\ die sechs 
Bunclesinstitute uncl -anstalten mit ihren Hoheits- uncl Forschungsaufgaben. 

Wir alle zusammen tragen in gut abgestimmter Gemeinschaftsarbeit clas Berni.then 
der Bunclesrepublik, auf elem Gebiet cler l\!Ieeresforschung international anerkannte 
Arbeit zu leisten. 

Auch im Namen meiner Hamburger Kollegen wlinsche ich unseren Kieler Freunclen 
von Herzen alles Gute for cliesen neuen Anfang." 

III. A n s p r ache des  D i rektors  de s  Inst i tuts f i.ir l\!Ieereskuncle ,

Pr of. Dr. G.  DIETRICH: 

,,Zum Schluf3 dieser Feierstuncle mochte ich Dank sagen, Dank im Namen aller lnsti
tutsrnitgliecler: Ihnen, Herr l\!Iinisterprasiclent, cler Sie clurch Ihre Anwesenheit uncl 
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den eigenhanclig ausgefi.ihrten erstcn Spatenstich clas Institut auszeichnetcn. Sic clri.icken 
clamit Ihr besoncleres Interesse an cliesem Bau uncl cler 1\ileereskunclc aus. Dank mochte 
ich Ihnen, Herr Oberbaurat Krotz uncl elem Landesbauamt II sagen, die Sie in dcr 
langen Zeit der Vorbereitung nicht ermi.iclcten uncl zu einem Bauentwurf beitrugen, 
der nach cler Ausfi.ihnmg ein Schmuckstiick cler Kieler Forde sein wire!. Dank mochte 
ich sagen fi.ir clas Interesse der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der Meereskunclc, 
clas cler Prasiclent, Professor Speer, clurch Herrn Professor Brocks soeben erneut bekun
clete. 

Ihre Worte, Herr Ivlinisterprasiclcnt, haben eine Zukunftsvision geweckt, jedenfalls in 
mir: Dort vor uns lauft die Hindenburg-Promenade, eine der schonsten Seepromcnaclen 
Europas. Davor reicht die institutseigene Pier in die Forde, an cler die For,chungsschiffe 
Platz finclen, die kleinen und die grol3en. Drei kleine, die ,,Alkor'', ,,Hermann vVatten
berg" und ,,Sagitta" suchen bereits nach clieser Pier, wie wir sehen. Neben der Fest
versammlung erhebt sich clas sechsstockige Hauptgebaude, das vom Schauaquarium im 
Erdgeschol3 bis zu den Empfangsantennen auf elem Dach 10 Abteilungen des Instituts 
enthalt, dazu Horsale, Seminarraume, Bibliothek, vVerkstatten, LaborJ uncl die Ver
waltung. Daneben liegt clas ehemalige Parkhotel, baulich und von cler Nutzung her in 
dicsen geballten Arbeitskomplex am Ivleere einbezogen. 

Diese Vision sol! Wirklichkeit werden, es ist unfal3bar. Ich sage Dank allen, die uns 
ein Recht geben, nicht mehr an Visionen zu glauben. Dazu gehoren jene Ivianner, die 
in Kiel die Meeresforschung heimisch machten, die zugle:ch i.iber Kiel hinaus auf der 
Erde zu den Vatern der Ivleeresforschung gehoren. Vor 100 Jahren, im Jahre 1870, 
entstand hier die PreuGische Kommission for Meeresforschung, die bis 1935 ihre Labo
ratorien unterhielt. Bahnbrecher in der Meercsforschung haben hier gewirkt: unter 
anclerem Viktor Hensen, cler 1870 die Preul3ische Kommission fi.ir Meeresforschung 
einrichtete, Karl 1\!Iobius, Karl Brandt, die die marine Umweltfonchung begri.indeten, 
Otto Kri.immel, der mit seinem Handbuch der Ozeanographie cine Enzyklopadie der 
physikalischen Meereskunde schuf. Aus cler Forde vor uns lief 1874 die erste deutschc 
ozeanische Expedition aus, es war die ,,Gazelle", die drei Jahre in den clrei Ozeanen 
arbeitcte, hier verliel3 1889 die Deutsche Plankton-Expedition auf der ,,National" unter 
der Leitung von Prof. Viktor Hensen die Forde zur ersten systematischen Erforschung 
des aquatorialen Atlantischen Ozeans. 

Es war cine grol3e Zeit, in cler die Funclamente cler heutigen Ivleeresforschung gelegt 
wurclen. Doch zwei tiefgreifencle Casuren haben den Anstieg unterbrochen, sic kamen 
als Folge der beiclen grol3en Kriege. Nur langsam sammclten sich die Krafte nach elem 
ersten Weltkrieg. 1937 schuf sich die Universitat ein eigenes Institut for Meereskuncle 
clurch die Initiative von Prof. Remane. Schnell wuchs das Institut in ein schones Haus 
auf cler gegeniiberliegenclen Seite cler Forde hinein. Als einziges Mitglied aus cliesen 
ersten Anfangen haben wir Prof. Krey untcr uns. Wieder zerstortc cler Krieg alles, 
cliesmal grausamer als clas erste J\ilal. Die Zerstorung war vollstanclig, aber sic war 
nicht nachhaltig. 

Mit cler Wiedereroffnung der Universitat nahm sich die Fakultat, besonders Prof. 
Unsold, des Instituts an. Prof. Wi.ist wurde 1946 die Leitung tibertragen. Ich freue mich, 
clal3 er unter uns weilt; ihm gebtihrt besonderer Dank, clal3 er in schwerster Zeit nicht 
verzagte uncl unter elem Dach einer alten Villa einen Anfang machte. Ein Funclament 
wurcle gelegt, ein Kern geschaffen, cler vielfach Frtichte trieb. 
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DaB cler personelle uncl instrumentelle Ausbau seit 1959 iiberhaupt moglich wurcle, 
claf3 das Institut von l 7 auf 124 Beclienstete in den letzten neun Jahren anwuchs, ist 
ein besonderes Verdienst der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Hierfiir mochte ich 
gerade heute unseren Dank ihrem Prasidenten ausrichten. Die Deutsche Forschungs
gemeinschaft envies sich als die flexible Einrichtung, mit Personal- und Sachmitteln 
einzuspringen, ,vo es Universitat und Land nicht tun konnten. Aber auch die DFG hat 
ihre Grenzen, sogar sehr deutliche. Sie darf Raume ·weder bauen noch mieten, uncl sie 
clarf keine clauerhaften Personalstellen einrichten. Raumnot und die standig gefahrclete 
wirtschaftliche Existenz unserer JVIitarbeiter waren die clriickendsten Sorgen cler Verant
wortlichen. Fiir beide Sorgen wird heute das Ende absehbar. Die Existenzbasis des 
Instituts und seiner Mitglieder ist mit der Unterschrift des Verwaltungsabkommens 
zwischen Bund und Land erweitert und untermauert. 

Der erste Spatenstich war das offentliche Signal zur Beseitigung der Raumnot. Ich 
clarf Ihnen, Herr l\ilinisterprasident und cler Landesregierung nicht nur for diesen Start 
danken. Hier entsteht eine Statte der Lehre uncl Forschung, for die es keinen geeigneteren 
Platz gibt, jedenfalls nicht in Kiel. 

Ich glaube, ,vir alle haben nur einen clringenclen Wunsch: l\iloge cler Wissenschaft, 
moge uns allen ein clrittes l\iial erspart bleiben, was sich zweimal an der Kieler l\iieeres
forschung vollzog, namlich Nieclergang und Untergang im Kriege. Freie Al·beit in 
friecllicher Gemeinschaft bei weltweiter Offenheit, wie es nun einmal :zum J\lleere gehort, 
moge in cliesen Bau einziehen, wenn er fertig ist." 

5. N eue Organisation des Instituts fur Meereskunde

Am 3. J\1fai 1968 wurde die oben wieclergegebene neue Satzung des Instituts vom 
Kultusminister erlassen. J\llit ihr wurcle cler Ubergang von cler Direktorial- in die 
Kollegialverfassung vollzogen, indem Prof. Dietrich vorbereitend seinen Riicktritt als 
Direktor am 3. Dezember 1967 Fakultat und Kultusministerium angeboten hatte. Am 
20. l\fai 1968 trat clas Kollegium erstmalig zusammen, clas nach cler neuen Satzung aus
elem Kreis cler sieben Lehrstuhlinhaber als geschaftsfiihrenclen Direktor Herrn Prof. Dr.
F. Defant for die Zeit von zwei Jahren wahlte. Zu Vertretem wurden die Herren Prof.
Dr. C. Schlieper uncl Prof. Dr. G. Dietrich gewahlt.

Die innere Organisation des Instituts, wie sie seit 1967 besteht, blieb unveranclert. 
Das Institut glieclert sich in 10 Fachabteilungen uncl in institutsgemeinsame Einrich
tungen. Nachfolgend sine! diese Fachabteilungen uncl ihre Direktoren bzw. Leiter auf
gefiihrt: 

Regionale Ozeanographie 

Theoretische Ozeanographie 

Meeresphysik 

J\IIeereschemie 
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Abb. 4. Lageskizze cler gegenwartigen Ausliegcr des Instituts ftir JVIeereskuncle. 

(Stand: Ende 1968) 

1. Regionale Ozeanographic, lVfarine Planktologic, Direktion, Verwaltung,

Kartographie, Fotolabor, \Verkstatt 

2. l'vlaritime lVIeteorologie, !'vleereschemie 

3. l'vlarine Planktologie 

4. JVIeereschemie, Meercsbotanik, l'vfcercszoologic, Fischereibiologic, 

Marine Planktologie 

5. Lagerraumc 

6, Marine Mikrobiologic 

7. Maritime Meteorologic 

8. Theoretische Ozeanographic 

9. Meeresphysik, Marine Planktologie, Fischereibiologic, Bibliothek 

1 0. Fischereibiologie 

11. Liegeplatz F. B. ,,Sagitta" 

12. Liegeplatz F. K. ,,Alkor" 

13. Liegcplatz F. K. ,,Hermann \Vattcnbcrg" uncl Schiffalagcr 
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Maritime lVIeteorologic 

Meeresbotanik 

JVIeercszoologie 

Fischereibiologie 

Marine Planktologic 

Marine Mikrobiologie 

(Prof. Dr. F. DEFANT) 

(Prof. Dr. F. GESSNER) 

(Prof. Dr. C. SCHLIEPER) 

(Prof. Dr. G. HEMPEL) 

(Prof. Dr. J. KREY) 

(Prof. Dr. G. RHEINHEIMER) 

Zu den institutsgemeinsamen Einrichtungen, die unter cler Leitung des Instituts
clirektors stehen, gehoren Direktion uncl Verwaltung, Bibliothek, Forschungsschiffe, 
Werkstatt sowie Kartographie, Fotolabor uncl Schriftleitung ,,Kieler Meeresforschungen". 

Das Institut hat bis zur Fertigstellung des Neubaues noch erhebliche Sch,vierigkeiten 
zu Liberstehen, die clurch die raumliche Trennung beclingt sine!. Selbst einzelne Abtei
lungen sine! in verschieclenen, zum Tei! weit auseinanclerliegenclen Gebauclen unter
gebracht. Der augenblickliche Zustancl lal3t sich aus der beigegebenen Lageskizze 
ersehen (Abb. 4). 

Die personellen Veranclerungen wahrend des J ahres 1968 !assen sich aus den nach
folgenden Aufstellungen erkennen. Zu Beginn des Jahres 1968 waren folgende 75 Plan
stellen for Lanclesbeclienstete vorhanden: 

Wissenschaftliche Beamte (WB) 

Verwaltungsbeamte (VB) 

Wissenschaftliche Angestellte (WA) 

Technische Angestellte (TA) 

Lohnempfanger (LE) . . .
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5 

36 

9 

Aus lVIitteln Dritter (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fraunhofer-Gesellschaft, 
Deutsche Wissenschaftliche Kommission for )\IIeeresforschung) wurclen mit einjahrigen 
Dienstvertragen folgende Stellen getragen: 

Wissenschaftler (WA) 

Techniker (TA) 

Beclienstete aus Drittmitteln 

13 

36 

49 

Samit ergab sich Anfang des Jahres 1968 ein Gcsamtpersonalstand von 124 (WB 24, 
VB 1, WA 18, TA 72, LE 9). 

Das Verwaltungsabkommen erlaubte im Sommer 1958 cine Oberfiihrung von 22 der 
Becliensteten aus Drittmitteln in den Lanclesdienst (WA 8, TA 14). Nach elem Stand 
von Ende 1968 sine! nunmehr 98 Planstellen (WB 25, VB 1, WA 13, TA 50, LE 9) 
uncl 27 Stellen (WA 5, TA 22) aus Drittmitteln vorhanden. Die mittelfristige Planung, 
die fiir 1972, cl. h. nach elem Einzug in den Neubau des Instituts, einen Personalstancl 
von 163 Bediensteten vorsieht, ist nach elem gegenwartigen Stand auf elem Weg cler 
Verwirklichung. 
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6. Verzeichnis der Vorlesungen

( ohne Obungen, Praktika, Seminare uncl Exkursionen) 

a) Vorlesungen im S o m m e r-Semester  1968

Einflihrung in die Meereskuncle I ( l) *) 

Physik des Meerwassers (2) 

Iviel3methoden der physikalischen Ozeanographie 

Einfi.ihrung in die Theoretische Ozeanographie, 

Tei! IV, Spektralanalyse (2) 

Internc Wellen (2) 

lVIarine Geochemie (I) 

Allgemeinc Jvieteorologie I (2) 
Grol3raumiges Zusammenspiel Ozean-Atmosphare I (2) 

Theoretische Jvieteorologie I (2) 
Turbulenz uncl Austausch in der bodennahen Luftschicht (2) 

Einfi.ihrung in die Meeresbiologie 

(Grundprobleme uncl Methoclen) 

Die Pflanzengeographie des Ivieeres 
(2) 

(2) 

Fischereiliche Nutzung dcr Binnen- uncl Brackgewasser ( 1) 

Biologic und N utzung cler Ivieeressauger ( 1) 

Tropische Fischereien ( 1) 

N utzfische cler Ostsee ( 1) 

Einfi.ihrung in die biologische lVIeercskuncle (3) 
Okologie der rviikroorganismen 

Iviethoclen cler Mikrobiologie 

(I) 

( 1) 

b) Vorlesungen  i m  W i nter-Semester  1968/69:

Einfi.ihrung in die lVIeereskuncle II ( 1) 

vV�irme- und Stoffhaushalt des Meeres (2) 

Mel3methoclen cler physikalischen Ozeanographie II 

Einfi.ihrung in die Theoretische Ozeanographie, Tei! I 

(2) 

(2) 

Terres tr. uncl astronom. Ortsbestimmungen auf See (2) 

Allgemeine :tvieteorologie II (2) 

GroGraumiges Zusammenspiel Ozean-Atmosphare I I ( 1) 

Thcoretische }.i!eteorologic II (2) 

DmTRICH 

DIETRICH 

SmnLER 

KRAUSS 

KRAUSS 

GRASSHOFF 

DEF ANT 

DEF ANT 

DEF ANT 

HINZPETER 

SCHLIEPER 

GESSNER 

HEMPEL 

HEMPEL 

THUROW 

THUROW 

KREY 

RHEINHEIMER 

RHEINHEIMER 

DIETRICH 

DIETRICH 

SIEDLER 

KRAUSS 
( durch MAGAARD) 

OHL 

DEF ANT 

DE FANT 

DEF ANT 

:tvieereskunde der Ostsee (Ringvorlesung) (2) DIETRICH, SCHLIEPER, GESSNER, 

*) Anzahl cler ,,vochcnstunclcn 

DEFANT,  KREY, H E M P E L ,  K R AUS S ,  
RHEINHEIMER, SIEDLER, FLuGEL, THuRow, 

Jv!AGAARD, SCHWENKE 

24 



Tiergeographie des Ivieeres (2) 

Ultrastruktur tierischer Zellen und Gewebe 

mit besonderer Beri.icksichtigung mariner Organismen (2) 

Die Physiologic der Meeresalgen (2) 

Fischereiliche Nutzung der Binnengewasser II ( 1) 

Ethologie der Fische (2) 

Plankton tropischer und borealer Meere (3) 

Einfiihrung in die l\liikrobiologie (2) 

Scl-ILIEPER 

FLUG EL 
GESSNER 
HEMPEL 

THUROW 
KREY 

RHEIN HEIMER 

Die Ringvorlesung ,,lVIeereskunde der Ostsee" fand 11n Winter-Semester 1968/69 
erstmalig statt. 

7. Kolloqiumsvortrage im lnstitut

ZIEGENBEIN, Dr. J. (La Spezia) am 3. 1. 1968: 
Eigene ozeanographische Arbeiten in der Straf3e von Gibraltar 

EHRHARDT, Dr. :tvI. (If:tvI-Kiel) am 19. I. 1968: 
Untersuchungen zum Kreislauf des organischen Kohlenstoffs im J\ileere 

KALLE, Prof. Dr. K. (Bevensen) am 26. I. 1968: 
Wie weit laf3t sich die Erscheinung der Leuchtrader (phosphorescent wheels) 1111 
Inclischen Ozean durch Seebeben erklaren? 

HEMPEL, Prof. Dr. G. (fftvI-Kiel) am 2. 2. 1968: 
Fischzucht im l\!Ieere 

IcmvE, Dr. T. (Lamont Geological Observatory, New York) am 8. 4. 1968: 
Ocean upper boundary layer features studied by dye diffusion techniques 

FISCHER, Prof. Dr. G. (lVIeteorologisches Institut-Hamburg) am 10. 5. 1968: 
Betrachtung zur barotropen Instabilitat an Hand von lVIoclellrechnungen 

NAVEI<E, Dr. (Botanisches Institut-Braunschweig) am 17. 5. 1968: 
l\!Iikrobiologische Rcduktion von Phosphat 

JESKE, Dr. H. (lVIeteorologisches Institut-Hamburg) am 24. 5. 1968: 
Radiometeorologie Uber See 

FLtiGEL, Dozent Dr. H. (HM-Kiel) am 21. 6. 1968: 
Probleme des Schhipfvorganges bei Knochenfischen 

GRASSHOFF, Dozent Dr. K. (HM-Kiel) am 5. 7. 1968: 
ivianganknollen am l\tleeresboden 

STILKE, Dr. G. (Metcorologisches Institut-Hamburg) am 12. 7. 1968: 
lVIessung interner Gravitationswcllen in der unteren Atmospharc 

Hmsc1-1, Dr. P. (Department of Mikrobiology and Publicealth, Michigan State Univ., 
East Lansing, USA) am 24. 9. 1968: 
Beobachtungen zur Okologic cinigcr seltener vVasserbaktcricn 

FLOCI-ITER, Dr. J. (Biologische Anstalt-Helgoland) am 25. 10. 1968: 
Aufzuchtvcrsuchc uncl V crhaltcnsstuclien an Seezungenlarven 

ARPE, Dipl.-Met. K. (IfIVI-Kiel) am 8. 11. 1968: 
Uber den Haushalt cler turbulcnten kinctischen Energie in der Atmosphare 
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HOLLAN, Dr. E. (HM-Kiel) am 15. 11. 1968: 
Die Veriinderlichkeit cler Stromungsverteilung im Gotlanclbecken am Beispiel von 
Stromungsmessungen im Gotlancl-Tief 

MALMBERG, Dr. S. A. (Institute for Marine Research, Reykjavik/Island) am 22. 11. 1968: 
Jungere fischereihyclrographische Untersuchungen im Nordmeer 

F(NN, Prof. Dr. E. (Universitiit Oslo) am 5. 12. 1968: 

Zivilisatorische Einwirkungen auf den Chemismus uncl die Biologie des Oslo-Fjords 
WERNER, Dr. B. (Biologische Anstalt Hclgolancl) am 6. 12. 1968: 

Der Scyphopolyp Stej;/wnoscyj;/ws uncl seine Evolution. Zoologische Ergebnisse cler 
,,IVIeteor"-Expedition 1964/65 in den Inclischen Ozean 

LINDQUIST, Dr. A. (Havsfiskelaboratoriet Lysekil/Schweden) am 12. 12. 1968: 
Fischbrutuntersuchungcn und Hydrographie im Skagerrak 

LENZ, Dr. J. (HM-Kiel) am 13. 12. 1968: 

Planktologische Untersuchungen in antarktischen Gewiissern 

8. Aus den Forschungsarbeiten

Im Institut fi.ir Meereskunde werclen die wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
cler Meeresforschung in den 10 Fachabteilungen clurchgefi.ihrt. Die folgenclen kurzen 
Berichte besagen aber nicht, clal3 cliese Arbeiten ausschliel3lich im Rahmen der jeweils 
genannten Abteilungen vor sich gegangen sine!. Teilweise geschahen sie in enger 
Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Abteilungen, fast alle erfolgten mit Nutzung 
cler institutsgemeinsamen Einrichtungen. 

I. Regionale  Ozeanographie  (G. DIETRICH)

Der Atlas zur Hyclrographie des norcllichen Norclatlantischen Ozeans (Atlas of the 
Hyclrography of the Northern North Atlantic Ocean, compiled by G. DIETRICH), der 
sich auf das Beobachtungsmaterial des Intcrnationalen Geophysikalischen Jahres 1958 
stiHzt, wurcle in cler Reinzeichnung abgeschlossen. Er geht mit Untersti.itzung des 
Internationalen Rates fi.ir i\!Ieeresforschung 1969 in Druck. Dieses Atlas-Werk besteht 
aus 85 Karten uncl 128 Schnitten uncl stellt die Verteilung von Temperatur, Salzgehalt, 
Dichte uncl Sauerstoff von cler Oberflache bis zum Boden im Winter uncl Sommer 
1958 clar. Die Entwiirfe zu cliesem Atlas haben bereits wieclerholt nationalen uncl inter
nationalcn norclatlantischcn Expeditionen als Planungsgrundlage geclient. 

Eine Spezialuntersuchung mit F.K. ,,Alkor'' im Rahmen cler ,,Internationalen 
Skagerrak-Expedition 1966" richtete sich auf die Messung cler Vertikalcliffusion und 
der Richardson-Zahl. Die Untersuchung steht vor elem Abschluf3 (K. EHRJCKE) uncl 
zeigt u. a. die Abhiingigkeit des turbulenten Diffusionskoeffizienten von dcr Richarclson
Zahl. 

Die Hauptanstrengungen richteten sich auf die Auswertung der ,,Atlantischen 
Kuppenfahrtcn 1967" mit F.S. ,,lVIeteor", die in enger Zusammenarbeit mit anderen 
Abteilungcn des Instituts erfolgten. Diese Bearbcitungen betrafen besonclers die Grol3e 
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l'vleteor-Bank in 30°N, 28°30' W, und zwar die durchgeftihrten systematischen Lotungen 
und die Dauerregistrierungen von Schichtung und Stri:imung. In einem ausfilhrlichen 
Reisebericht in den ,,Nleteor"-Forschungsergebnissen, Reihe A, Heft 6, der im Druck 
ist, werden erste Ergebnisse angegeben, darunter als Basis aller meereskundlichen 
Untersuchungen die Tiefenkarte der GroBen Meteor-Bank im MaBstab I : 250000 
(in der Bearbeitung von J. ULRICH). Eine starke Verkleinerung dieser Karte (Abb. 5) 
laBt die topographische Eigenti.imlichkeit noch erkennen, niimlich einen steilen Kegel
stumpf oberhalb von 3000 m mit ebenem Gipfelplateau in ca. 280 m Tiefe sowie zwei 
neuentdeckte Kuppen (Kleine Tvleteor-Bank, Closs-Kuppe). Terrassen, die an den 
Flanken der Bank erkennbar sind, werden gesondert untersucht (H. PASENAU). Die 
Bearbeitung der Dauerregistrierungen, die von Stri:imung uncl Schichtung erhalten 
wurden, ist in vollem Gang. Sic richtet sich auf die Sti:irungen, die von diesem groBen 
topographischen Hindernis ausgehen und die Gezeiten uncl Reststri:ime betreffen 
(J. MEINCKE) sowie die thermische Feinstruktur (W. HoRN) und die Veriinderlichkeit 
der Dichteschichtung (W. HussELs). 

Auf einer dreiwi:ichigen Reise im September 1968 mit ,,Alkor". in die nordwestliche 
Nordsee wurden 14 Strommesser und eine Thermistorkette engabstiindig verankert. 
Ziel war die Untersuchung der horizontalen und vertikalen Kohiirenzen kleinriiumiger 
Bewegungsvorgiinge, insbesondere der Ausbreitung interner Grenzfliichenwellen (F. 
SCHOTT). Durch gleichzeitige Strommesserauslegungen des norwegischen Forschungs
schiffes ,,Helland Hansen" unc\ durch Zusammenarbeit mit F.F.S. ,,Anton Dohrn" 
wurden ergiinzend auch die groBriiumigen Zusammenhiinge in der ni:irdlichen Nordsee 
bearbeitet. Sowohl von der Problemstellung her als auch c\urch die Erprobung neuer 
Strommesser diente die Fahrt zusiitzlich zur Vorbereitung des gri:iBeren Forschungs
unternehmens ,,Norwegische See 1969". Diese Untersuchung erfolgte in enger Zu
sammenarbeit mit den Abteilungen Meeresphysik, Meereschemie und Fischereibiologie. 

Die Arbeiten mit ,,Anton Dohrn" im Rahmen fischereihydrographischer Unter
suchungen in der Abteilung richteten sich auf zwei Fahrten, die erste zu den Fischerei
pliitzen um Island zur Untersuchung des Verhaltens von Kabeljau und Kohler auf 
die Umweltbedingungen (E. KRETZLER), die zweite in die ni:irdliche Nordsee mit 
hydrographischen Beobachtungen zur Untersuchung c\er Verteilung der Heringslarven 
und der physikalischen Veriinderlichkeit zusammen mit F.K. ,,Alkor" im gleichen 
Raum (K. EHRICKE). 

Ferner wurden zwei Arbeiten zur allgemeinen Darstellung der Tvleeresforschung 
durchgefi.ihrt, die cine ist die Erarbeitung der Denkschrift II ,,Deutsche Meeresforschung 
1962/72" im Auftrage der Deutschen Forschungsgemeinschaft (bearbeitet von G. 
DIETRICH, A. MEYL und F. ScHOTT), die andere ist cine Studie im Auftrage des Bundes
ministers fi.ir wissenschaftliche Forschung i.iber die ,,Wirtschaftlichkeit der Meeres
orsch ung" (bearbeitet von G. DIETRICH, R. JoCHIMSEN und F. SCHOTT). 

II. Theoret i sche  Ozeanographie  (W. KRAUss)

Wahrend des Sommers 1968 wurden mit Hilfe von drei Beobachtungsmasten ( 18 Strom
fmesser, 21 Thermometer) und zwei Strommesserketten ( 12 Strommesser) an mehreren 
Positionen im Bornholmbecken gleichzeitig i.iber einen Zeitraum von vier Wochen 
Temperaturen und Stromgeschwindigkeiten in mehreren Tiefenlagen gemessen (W. 
KRAuss). Diese Tviessungen sollen unsere Kenntnisse i.iber das riiumliche und zeitliche 
Spektrum der Bewegungsvorgiinge im Inneren der Ostsee erweitern. Ferner wurden 
zur Untersuchung kurzperiodischer Temperaturiinderungen uncl des damit zusammen-
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hangenclcn Verhaltcns cler Echo-Streuschicht kontinuierliche Temperaturmessungen 
mit Hilfe engabstancliger Therrnistoren im Bereich der Tempcratursprungschicht durch
gefiihrt. 

Zur Deutung dieser und friiherer �!fcssungen wurden theoretische Stuclien iiber die 
Erzeugung von Tragheitswellen durch Wind- ,md Luftdruckschwankungen. sowie iiber 
die physikalische Deutung der Spektren von Wasserstancl und Stromungen in ver
schiedenen Tiefen im Zusammenhang mit den Spektren von Luftdruck uncl Wind
geschwindigkcit durchgefiihrt (W. KRAuss, J. KmLMANN). Ferner wurclen Nlessungen 
iiber internc Wellen im Gotland-Tief aus elem Jahre 1967 clurch eine neuentwickelte 
Theorie iiber die Entstehung interner Wellen interpretiert (E. HoLt,AN). Die Abbildung 6 
zeigt einen Ausschnitt aus den Nlef3crgebnissen uncl zwar die Ost- uncl Norclkomponente 
cler Strorngeschwindigkeit in vier verschiedenen Tiefen. Die beherrschende Erscheinung 
ist eine interne Tragheitswelle, cleren Amplitude in Oberflachen- uncl Bodcnni.ihe 
maximal wircl uncl cleren Phase mit der Tiefe stark variiert. Die iiberlagerten kurz
perioclischen Schwankungen geben die innere Unrnhe des Seegebietes wiecler. Diese 
Arbeit wurde abgeschlossen und befindet sich im Drnck. 

Ferner wurde eine theoretischc Arbeit iiber interne Wellen als Storungen gcostrophi
scher Stromungen bei variabler Wassertiefe dmchgefiihrt (L. MAGAARD). Diese Arbeit 
wurde der Fakultat als Habilitationsschrift vorgelegt. 

Zur Uberbriickung der Liicke zwischen Theorie uncl Beobachtung irn Nleer sollen 
Tankexperimente clurchgefiihrt werden, die es gestatten, Aussagen der Theorie iiber 
interne Wellen experimentell nachzupriifen. Es wurde ein Versuchstank sowie zugehorigc 
Stromungsmef3geri.ite uncl Registriereinheiten entwickelt. Auf3erclem wurde eine Anlage 
zur Herstellung cler gewiinschten Schichtungsverhaltnisse im Tank hergestellt. N ach 
Abschluf3 dieser Vorarbeiten uncl Voruntersuchungen (W. KRAUSS, E. HoLLAN) sollen 
die eigentlichen Expcrimente im ni.ichsten Jahr beginnen. 

Es wurde auf zwei verschiedenen vVegen versucht, zu einer theoretischen Beschreibung 
des Sancltransportes clurch Wasserbewegungen sowie der Rippelbilclung am Boden zu 
gelangen. Die dabei gewonnenen Zwischenresultate (K.-H. KEMPFF, J. KmLMANN) 
werden weiterentwickelt. Die Resultate sollen spater durch Experimente gepriift werden. 

III. Meeresphys ik  (G. SmDLER)

Die Hauptarbeiten in cler Abteilung richteten sich auf Bau und Erprobung einer 
Unterwasserwincle mit einem Nlef3system zur kontinuierlichen Registrierung cler Vertikal
verteilung der vVassertemperatur von der Oberflache bis in Boclennahe. Der erste Dauer
einsatz iiber drei Monate fancl in cler Eckernforder Bucht von Marz bis Juni 1968 statt 
(E. MUNZER). Die erfolgreiche Durchfiihrung dieser Arbeiten war nur moglich clank 
der Bereitstellung von Behelfsunterkiinften und der technischen Versorgung <lurch 
Institutionen cler Bundeswehr und des Landes Schleswig-Holstein. lnsgesamt konnten 
mehr als 20 000 vollstandige Profile der Temperatur in Abhangigkeit von der Tiefe 
gewonnen werden. Das Beispiel einer Folge von 18 Registrienmgen enthalt Abbildung 7. 
Auf3erdem wurden Lufttemperatur, Einstrahlung und Wasserstromung registriert. Die 
Ergebnisse dieses Dauereinsatzes des Nlef3systems mit der Unterwasserwinde vermitteln 
neue Einblicke in die Feinstruktur der Temperaturschichtung, besonders im Zusammen
hang mit c\er Friihjahrserwarmung (G. SmDLER, E. MUNZER). 

Weitere Arbeiten richteten sich auf die Untersuchung der raumlichen und zeitlichen 
Anclerungen cler Schichtung westlich cler Straf3e von Gibraltar (G. SmDLER, W. ZENK). 
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Abb. 7. Ausschnitt aus der Registrierung cler vertikalen Temperaturverteilung in cler Eckernforcler 
Bucht 'I'= 54°29.00'N, ), = 10°0. l 9'E, 20 m vVassertiefe), gemessen mit Hilfe einer Unterwasserwincle. 
Die Abbildung gibt :tvlessungen im Abstand von 20 Minuten in clcr Zeit vom ZS. 3. 68, z3h lQmin bis 
29. 3. 68, 4h somin wieder. J\ilit Hilfe cler unten links stehenclen Skala crhalt man die Tempcratur-

eichung der Kurven. 

Ihnen lagen die Registrierungen von Schichtung und Stromung aus diesem Gebiet 

zugrunde, die auf den ,,Atlantischen Kuppenfahrten ,i\rieteor' 1967" erzielt worden 
waren. Das eigenartige Phanomen der Treppenstruktur der Schichtung unter dem 
i\riittelmeerwasser und seine regionale Verteilung wurden untersucht. Ferner konnten 
Modellrechnungen zur Ausbreitung des i\rlittelmeerwassers durchgefiihrt werden. 

Die Entwicklung eines Tern.peraturmef3gerates fi.ir einen rn.eh1jahrigen Einsatz in der 
Kieler Forde, an <lessen Eichkonstanz auf3erordentlich hohe Anforderungen gestellt 
werden, wurde abgeschlossen (G. KRAUSE, G. GRASSHOFF). 

Im Rahmen der Entwicklung neuer Stromme.f3gerate fiir kiistennahe Strorn.ungen 
rn.it grof3em zeitlichen Auflosevermogen wurden zwei Prototypen von 1vlef3fiihlern fiir 
den Stromungswiderstancl erstellt. An ihnen wurclen in einem neuen Versuchsbecken 
eingehencle Untersuchungen cler Richtungsabhangigkeit uncl des hydrodynamischen 
Verhaltens in nichtstationaren Stromungen durchgefiihrt (G. KRAUSE, B. STRUCK). 
Auf3erdem wurde die Anwendbarkeit von Ultraschall zur Stromungsmessung und zur 
Messung des Sandtransportes untersucht (B. STRUCK). 

Zur Verbesserung der V erankerungssysteme fiir Dauerrn.ef3gerate sind theoretische 
Untersuchungen, Zerreif3versuche an Verankerungsdrahten und Systemstudien clurch
gefiihrt worclen. In cliesem Zusammenhang wurclen Strommef3gerate im Hinblick auf 
ihr Langzeitverhalten untersucht (G. SIEDLER, G. GRASSHOFF). 
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Eine kurze Ausfahrt mit F.S .. ,Planet" in die mittlere Ostsee im Januar 1968 diente 
der Erprobung des verbesserten IVIef3systems cler Bathysonde mit Zentralsteuerung. 
Bei clieser Gelegenheit ,vurde ein engabstandiger Schnitt mit Temperatur und Salz
gehaltsmessungen von Bornholm bis nach Kiel clurchgefi.ihrt, clessen Ergcbnissc neue 
Einblicke in die winterliche Wassererneuernng im Arkona-Becken vermitteln ( G. KRAUSE). 

IV. M c e rcschemie  (K. GRASSHOFF)

Ein Arbeitsthema war die chemische Veranderlichkeit im Meerwasser. Seine Behand
lung setzte verbesserte Bcstimmungsmethoden voraus, die erarbcitet uncl auf See ver
wcnclet wurclcn: clazu gehoren die kontinuierliche Registrierung cler Vertikalverteilung 
des Salzgehaltes mit elem :tvlembransalinometer (]. -M. Gms1rns) uncl des Saucrstoffs 
mit cler Sauerstoffsoncle (K. GRASSHOFF), ferner die automatische Analyse cler Nahr
stoffe Nitrat, Nitrit, Ammoniak, Silikat und Phosphat (K. GRASSHOFF). Abb. 8 gibt 
ein Beispiel fi.ir die Ergebnisse einer solchen Analyse, die aufF.K. ,,Alkor" in cler mittleren 
Norclsee im September 1968 gewonnen wurclen. l\iiethoclisch konnte cin weiterer Fort .. 
schritt crzielt werclen, inclem fi.ir den gelosten Kohlcnstoff ein automatisiertes Analysen
verfahren entwickelt wurcle (l\lI. EHRHARDT). Bei clieser neuen J\1ethocle ,vi rel cler Kohlen
stoff mittels UV-Licht und einem Sauerstofflieferanten zu Kohlenclioxyd oxidiert, clas 
anschliel3end mit einer Leitfahigkeitszelle gemessen wird. Weitere Arbeiten richteten 
sich auf die Bestimmung cler Temperaturkoeffizienten fi.ir die Korrektur cler in-situ 
pH-Messungen im Meere (J.M. Gms1rns). 

Die neuen Verfahren wurden in cler mittleren Q3tsee im Gotlancltief mit F .F .S. 
,,Anton Dohrn" im l\ifai 1968 uncl teilweise mit F .K. ,,Alkor" im September 1968 
in der mittleren Nordsee eingesetzt. Sie geben auf Dauer3tationen Einblick in die 
Besonclerheit des Chemismus in einem stagnierenclen IVIeer uncl in cinem l\iieer, das 
starker Gezeitenstromturbulenz ausgesetzt ist. Ergebnisse aus elem Gotlancltief, die 
zugleich Vorbereitungen zum ,,Baltischen Jahr 1969/70" dienen, sine! in den ,,Kieler 
J\tfeeresforschungen" im Druck(]. l\il. Gmsrrns, K. GRASSHOFF, l\11. EHRHARDT). 

Im November 1968 wurclen mit den automatisierten l\1Ie!3methoclen vergleichencle 
Untersuchungen Uber die Hyclrographie der Forden Schleswig-Holsteins begonnen 

(Flcnsburger Forde, Schlei, Eckernforcler Bucht, Kieler Forde, Unter-Trave). 

Ein weiteres Arbeitsthema richtete sich auf die Bestimmungen cler ionalen Konzen
trationen der Hauptkomponenten des Ostseewassers (K. KREMLING): 40 vVasserproben, 
die cler Ostsee von dn Beltsce bis in den Bottnischen und Finnischen l\iieerbusen ent
stammen, wurclen auf folgencle Stoffe untersucht: die Kationen Natrium, Kalium, 
Kalzium sowie die Anionen Strontium, IVlagnesium, sowie die Anionen Sulfat, Fluoricl, 
Bromicl, die Alkalinitat uncl den Cl-Gchalt. Von den Kationen des Ostseewassers zcigte 
nur das Kalzium cine statistisch abgesicherte Abweichung von der ozeanischen 
Chloricl-Relation. Bei den untersuchten Anionen clagegen konnte in allen Fallen cine 
Anomalie im Ostseewasser beobachtet wcrclen. Die for die praktische Salzgehaltsbe
stimmung wichtigen Beziehungen zwischen Salzgehalt, Chloriclgehalt uncl relativer 
elcktrischer Leitfahigkeit wurclen am Ostseewasser untcrsucht uncl die Abweichungen 
zu den Korrelationen im Ozeanwasser bestimmt. Die Ergebnisse sind in den ,,Kieler 
l\iieeresforschungen" im Druck. 
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V. Mari time Tvicteor ologie (F. DEFANT)

Es wurde der EinfluB von atmospharischem Aerosol uncl vVolkentropfchen auf die 
iVIehxfachstreuung cler Sonnenstrahlung uncl der langwelligen Ausstrahlung untersucht 
(M. HEINRICH). 
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Eine friihere Studic des hor:zontalen und vertikalen Transportes von turbulentcr 
kinetischer Energie in der Atmosphare wurde erwcitert (F. DEFANT, K. ARPE). Beson
dere Beachtung ,vurde dabei der Erfassung der Reibung gewidmet, um die Dissipation 
der kinetischen Energie an der Meeresoberflache zu bestimmen. Durch den Ubergang 
von der zeitaufwencligcn Handanalyse des Temperatur- und Druckfeldes auf maschinelle 
Analysenverfahren unter Verwendung von Kugelflachenfunktionen wurde die Unter
suchung des Energiehaushaltcs i.iber mehrere v\Tochen moglich. 

Da� Studium der Zusammenhange zwischcn Seegang und Wind wurde mit einem 
neuartigen Mef3system begonnen (H. HrNZPETER, E. CLAuss). Der Trager fiir die l'vief3-
fiihler bestcht in einer ca. 40 m langen Boje mit 2 Fluttanks und einem Pref3lufttank 
(s. Abb. 9). Erste l'viel3reihen wurden gewonnen uncl die zahlrcichen 1Vlel3claten ( ca. 
1/

2 
Mill.) z. Zt. bearbcitet. Das Ziel cler Untersuchung ist ein Beitrag zur Klarung

der Frage ob uncl in welchem Spektralbercich Energie aus elem v\Tindfeld in den 
Seegang iiberfiihrt wird uncl welchc Wechselbeziehungen bestehen. Das neue l'viel3-
system wird auf der ,,Atlantischen Expedition 1969 (CARP)" von F. S. ,,Planet" im 
nordatlantischen Passatgebiet eingesetzt. 

Abb. 9. Mcf3system ftir die Untcrsuchung der Zusammenhangc zwischen Sccgang und \'Vinci. 

Die Auf bereitung des acrologischen l'viaterials von der Indischcn Ozean Expedition 
mit F. S. ,,l'vieteor" 1964/65 wurdc abgeschlossen uncl zum Druck in die ,,Meteor"
Forschungsergebnisse, Serie B gegeben (F. DEFANT, H. FECHNER, H. D. Bmm). Spezial
untersuchungen anhand clieses l'viaterials zum v\Tarmehaushalt des westlichen Arabischen 
l'vieeres uncl der Tropischen Westwinde im Niveau der Tropopause der aquatornahen 
Gebiete sind im Gange. 

Die Untersuchung des energetischen Verhaltens der Atmosphare am Beispiel cler sog. 
Hamburger Sturmflutzyklone vom 14. bis 17. Februar 1962 wurde fast zum Abschlul3 
gebracht. Das betrifft die maschinelle Bercchnung des Winclfelcles unter Beriicksichtigung 
der Reibung am Boden uncl in cler freien Atmosphare (F. DEFANT, H. FECHNER, P. 
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SPETH, W. :tvfoYER), die Bestimmung des Felcles cler Vertikalgeschwincligkeit CW. iVIEYER) 
uncl die Berechnung des Haushaltes cler potentiellen uncl kinetischen Energie (H. FECH
NER, P. SPETH). 

Eine weitere umfangreiche Untersuchung richtet sich auf die Bestimmung des Ener
giehaushaltes cler atmospharischen Zirkulation auf cler Norclhalbkugel in l'vionatsmitteln 
1951-1960 (F. DEFANT, K. ARPE, H. FECHNER, R. PELTE). Die Beteiligung stehencler 
!anger Wellenzi.ige an cler Zirkulation wire! clabei beri.icksichtigt. Als Gruncllage client
clas umfangreiche Datenmaterial aller Racliosonclenaufstiege cler Nordhalbkugel, clas
von cler vVl'vIO (World l'vleteorological Organization) zur Verfi.igung gestellt 'wurcle.

Die Beteiligung von :tvlitglieclern cler Abteilung (E. CLAUSS, :tvl. HEINRICH, W. FUNK) 
an cler ,,Atlantischen Expedition 1969 (GARP)" mit F. S. ,,:tvleteor" uncl F. S. ,,Planet" 
machte eingehencle Vorbereitungen zur l'vlef3technik meteorologischer Parameter not
wenclig, wie Verbessernng des Strahlungsempfangers uncl des Systems zur l'vlessung cler 
laminaren Grenzsehicht i.iber elem :tvleere. 

VI. M e e r e s b o t a n i k  (F. GESSNER)

Auf elem Gebiete cler Physiologic cler JVIeeresalgen wurclen Exosmose-Untersuchungen 
an Algen cler Nord- uncl Ostsee clurchgefi.ihrt. Wahrencl eines Arbeitsaufenthaltes an 
cler Station for Meeresbiologie in Rovinj (Jugoslawien) konnten cliese Untersuchungen 
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auf Algen des l\!Iittelmeeres ausgeclehnt werclen, insbesonclere auf die Griinalge Valonia 
ventricosa, cleren Riesenzellen fiir clerartige Untersuchungen ein besonclers geeignetes 
Objekt clarstellen. 

Die Frage cler Ionen-Abscheiclung uncl ihre physiologische Becleutung wurclen an 
Luft- uncl Wasserblattern amphibischer Pflanzen gepriift. An l\!Ieeresalgen konnte 
wahrencl des Aufenthaltes in Rovinj insbesonclere die Cl-Abscheidungen untersucht 
werclen. Diese Untersuchungen wurclen an Algen cler Nord- uncl Ostsee fortgesetzt 
(Fucus vesiculosus, Fucus serratus, Laminaris saccharina, Rhod)'menia jJalmata). Graci uncl Inten
sitat cler Cl-Abscheiclung mariner Benthosalgen in clestilliertem ·wasser uncl das Ausmaf3 
cler Reversibilitat dieses Prozesses konnen als Indikatoren fiir quantitative Aspekte des 
,,free space" verwendet werden. An der Griinalge B1yo/Jsis jJlumosa aus der Ostsee wurden 
die physiologischen Folgen cler Chloroplastenverlagerung clurch Zentrifugieren unter
sucht. 

In den i\!Ionaten l'vlarz uncl April konnte cine Forschungsreise nach Venezuela clurch
gefiihrt werclen (F. GESSNER). Die wissenschaftlichen Untersuchungen wahrencl clieser 
Reise beschaftigten sich mit cler Phytoplanktonverteilung in cler Lagune Unare, einem 
grof3en Kiistensee mit wechselndem Salzgehalt an cler venezolanischen Kiiste, mit cler 
limnologischen Untersuchung des Valencia-Sees sowie mit cler elektrischen Leitfahigkeit 
cler Gewasser am oberen Orinoco (Guayana, Ostvenezuela). Ferner wurclen Unter
suchungen angestellt iiber die Terrassen-Bilclung cler kalkinkrustierenclen Rotalgen
gattung Lithot!wmnium. Schlief3lich konnten bereits friiher begonnene Untersuchungen 
iiber rhythmische vVachstumsprozesse bei l\!Iangroven fortgesetzt werden. 

Auf elem Gebiete cler marinen Vegetationskunde wurclen im Jahn; 1968 in cler west
lichen Ostsee (Kieler Bucht) Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen benthi
schen Vegetationsstrukturen uncl elem Faktorenkomplex ,, vVasserbewegungen" clurch
gefiihrt, vor allem im Hinblick auf die von Wasserbewegungen abhangige MobiliUit cler 
bewuchstragenclen Gerollsubstrate (H. SCHWENKE, W. Sc1mAMM). 

Im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes ,,Abwassereinfliisse in Kiistennahe" 
wurcle an Untersuchungen iiber die Einwirkung hauslicher uncl indust;·ieller Ab,vasser 
auf marine Benthosalgen gearbeitet. Im Vorclergruncl des Interesses steht bier zur Zeit 
die vVirkung eines Sauerstoffclefizites sowie die von anorganischen uncl organischen 
Schaclstoffe inclustrielle Abwasser auf Assimilation uncl Atmung cler Benthosalgen 
(H. ScHWENim). 

Im Rahmen cler zellokologischen Resistenzforschung an l\!Ieeresalgen wurclen weitere 
Untersuchungen iiber clas Temperaturresistenz-Verhalten von Tiefen-Rotalgen (H. 
ScHWENim) sowie iiber die Temperaturresistenz von Litoral-Algen (insbesonclere Fucus 
vesiculosus uncl F. serratus) in Beziehung zum Sauerstoffgaswechsel clurchgefiihrt. (W. 
SCHRAMM). In cliesem Zusammenhang wurcle eine verbesserte Apparatur zur elektro
chemischen 0

2
-l\!Iessung entwickelt sowie die Inbetriebnahme einer von cler DFG zur 

Verfiigung gestellten URAS-Anlage zur C0
2
-Gaswechselmessung technisch vorbereitet 

(W. SCHRAMM). 

VII. Me ereszoologie  (C. SCHLIEPER)

In kurzfristigen Versuchen wurcle die Druckresistenz, die ein maf3gebencler Faktor 
bei cler Tiefenausbreitung cler l\!Ieerestiere ist, bei zahlreichen boclenlebenclen vVirbel
losen uncl Fischen cler Nord- uncl Ostsee gemessen uncl analysiert (V. NAROSKA, A. 
PoNAT, C. SCHLIEPER, H. THEEDE). Es ergab sich u. a., claf3 besonclers Vertreter clerje-
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nigen Tiergruppen in hoherem Maf3e druckresistent sind, die auch in der Tiefsec ver
treten sincl (vgl. Abb. 11). v\Teiterhin wmclen kontinuierliche Stoffwechselmessungen in 
stromenclem l\!Ieerwasser unter Druck clurchgefi.ihrt. Hierbei wurcle erstmalig in cler 
Geschichte cler clruckphysiologischen Forschung eine Apparatlll' benutzt, welche die 
langfristige Haltung von l\!Ieerestieren unter hohem hyclrostatischem Druck gestattet. 
Die gewonnenen Ergebnisse sine! Ausgangspunkt fi.ir weitere Untersuchungen i.iber 
Aktivitii.t uncl Resistenz cinzelner Zellenzyme bei hohen hyclrostatischen Dri.icken. 

In marinen Weichboclen, z. B. in einzelnen l\!Iulclen cler Ostsee, tritt bei Fehlen von 
Sauerstoff oft Schwefelwasserstoff auf. Dieser wirkt auf viele Tiere tocllich. Hieran an
kni.ipfencl wurclen in Laboratoriumsexperimenten mit Boclenvertebraten aus verschiecle
nen Biotopen cler Nord- uncl Ostsee vergleichencle l\!Iessungen cler Resistenz gegeni.iber 
02-Mangel allein uncl gegeni.iber gleichzeitigem Vorhanclensein von H2S durchgcfi.ihrt 
(H. THEEDE, A. PoNAT, K. HrROKI, C. SCHLIEPER). Die erhaltenen Resistenzwerte 
zeigen Beziehungcn zum Substrat, auf elem die Arten in der Natur vorkommen. v\Teitere 
Versuche mit isoliertem Gewebe !assen crkennen, claf3 die bei ganzen Tieren auftrctenclen 
artspezifischen Resistenzunterschiecle schon im Stoffwechsel cler Zelle begri.inclet liegen. 

Untersuchungen zur Osmo- uncl Ionenregulation bei elem clecapoclen Kurzschwanz
krebs Carcinus maenas ergaben ein unterschieclliches Regulationsverhalten bei Reprii.sen
tanten von Populationen aus elem Brackwasser cler Ostsee uncl solchen aus cler Norclsce. 
Diese Erscheinung wurcle eingehend analysiert (H. THEEDE). 

Aus Arbeiten insbesonclere von ScHOLANDER uncl l\!Iitarbeitern ist bekannt, claf3 clas 
Uberleben mancher Teleostier in kalter, Gewii.ssern dadurch ermoglicht wire!, daf3 sie 
durch Erhohung cler osmotischen Konzentration ihres Innenmediums ein Ausfrieren 
verhindern konnen. Diese bisher nur bei arktischen Fischen beobachtete Erscheinung 
wurcle an zwei Arten weiter analysiert, die auch ins Brackwasser der Ostsee eindringen 
(M. RASCHAK). Die eine Art, 1\1yoxocejJhalus (CoTTus) sco1jJi11s, erhoht ihre osmotischc 
Konzentration in cler Kii.lte in erster Linie clmch Steigerung des Gehaltes an gelosten 
organischen Substanzen. Die nicht so weit nach Norden vordringencle Art, Taurul11s 
(CoTTus) bubalis, erhoht dagegen die osmotische Konzentration unter gleichen experi
mentellen Beclingungen durch (wahrscheinlich passive) Annii.herung cler Blut-Elektrolyt
konzentration an die des AuBenmeclirnns. 

Die in den vergangenenjahren i.iber die Abki.ihlungs- uncl Gefrierresistenz an litoralen 
marinen Boclenvertebraten aus der Nord- uncl Ostsee clurchgefi.ihrten Experimente 
konnten auf zahlreiche Arten cler norclamerikanischen Atlantikki.iste ausgeclehnt ,verclen 
(H. THEEDE). Die Ergebnisse clieser vergleichenclen Untersuchungen sincl ein Beitrag 
zur experimentellen analytischen Biogeographie cler Meerestiere. Die Abhii.ngigkeit cler 
Resistenzwerte von den verschieclenen biotischen und abiotischen Faktoren Iii.Gt auch 
wichtige Ri.ickschli.isse auf die l'viechanismen der Resistenzanpassung zu. 

Die Stoffwechselintensitii.t mariner Bodentiere aus verschiedenen Biotopen cler Ostsee 
wurde unter V erwenclung cler polarographischen l\!Iethode kontinuierlich registriert 
(H. T1mEDE, V. KosCHNITZKI). Dabei wi.irde vor allem cler EinfluB der Sauerstoffspan
nung, kombiniert mit ancleren Auf3enfaktoren, getestet. 

Die clektronenmikroskopischen Untersuchungen des Einflusses hyclrostatischer Drikke 
auf die Zell- uncl Gewebestruktur mariner v\Tirbellosen wurclen fortgesetzt (H. FLOGEL). 
v\Teiterhin wurcle cler Effekt verschiedcner Fixantien uncl Konscrvierungsmittel auf die 
Strukturerhaltung mariner Planktonorganismen elektronenmikroskopisch untersucht. 
Zweck der Untersuchung war die Verbesserung der Konservierung mariner Organismen 
auf Expeclitionen (Beitrag zur SCOR Arbeitsgruppe 23). 
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Im Rahmen einer Doktorarbeit wurde die Biologie und Histologie des marinen Tier
stammes der PriajJllliden untersucht (K. MoRnz). Die physiologische uncl histologische 
Bearbeitung dieser Tiere ist in mehrfacher Hinsicht von Interesse: I. Die verwandt
schaftlichen Beziehungen zu anderen Tier,tammen sind noch weitgehend ungeklart, 
2. Die beiden nahe verwandten Gattungen Halic,yjJtus uncl Priajmlus zeigen in ihrem
physiologischen Verhalten deutliche Unterschiede und 3. sind sie in der Lage, die 02-
armen Gebiete der Ostsee zu besiedeln, wo sie die Nahrung wirtschaftlich wichtiger
Fischarten bilden.

Ankniipfend an friihere in der Abteilung durchgefiihrten Unter,uchungen zur Nah
rungsaufnahme mariner Muscheln wurde nun die Nahrung,aufnahme und Verdauung 
bohrender Muscheln (z. B. Teredo,, Lyrodus) unter,ucht (B. SAHLMANN). Dabei sind 
besonders die anatomischen Unterschiede zwischen den freischwimmenden Larven zum 
holzfressenden Adultus von Interesse. Ferner werden strukturelle Differenzierungen im 
Verlaufe des Reifezyklus an den Ovarien der Knochenfische bearbeitet (I. VoRMFELDE). 
Insbesondere wird der Einfluf3 von Temperatur um! Licht auf die Ruckbildung bereits 
angelegter Eizellen, der zu einer vori.ibergehenden Unfruchtbarkeit des Fisches filhren 
kann, untersucht. 

VIII. Fis cher eibiologie  (G. HEMPEL)

Im subtropischen Ostatlantik hatte F. S. ,,Meteor" auf den ,,Kuppenfahrten 1967" 
ein reiches Material an Fischbrut und Wirbellosen in den obersten Wasserschichten 
gesammelt. Dieses Niaterial konnte 1968 clurch zwei Doktoranden (J. HARTMANN, H. 
WEIKERT) auf einer weiteren Fahrt der ,,11eteor" in das Auftriebsgebiet vor der nord
westafrikanischen Ki.iste erganzt werden. Die Bearbeitung der Fischbrut aus 483 Fangen 

�
) 

Abb. 12. Heringsbrut (Ei und Larve). Vergrof3erung: Jinks oben: 30-fach, rechts oben: 4o-fach, 

unten 18-fach 
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des Neuston-Netzes und aus erganzenden Vertikalfangen wurde becnclet (J. HARTMANN). 
Damit wurde crstmalig die di.inne Oberflachenschicht, das Pleustal, des Atlantik als ein 
sehr spezieller Lebensraum fiir eine ganzc Anzahl von J ungfischen beschrieben. Die 
Bearbeitung der v\lirbellosen dieses Lebensraumes ist noch im Gange. F.F.S. ,,\1\lalther 
Herwig" sammelte bei dcr Atlantik-Ubcrquernng ihrcr Si.idamerika-Reise 1968 in 
regelmaJ3igen Abstanden Neuston, das jetzt auf die geographische Verbreitung der 
J ungfische analysiert wird. 

Die Bearbeitung der im Indisehen Ozean gefangenen Fischbrut konnte von W. NELLEi': 
wahrend seines Aufenthaltes in den USA zu einem gewissen AbschluJ3 gebracht werden. 
Mit UnterstUtzung der DFG arbeitet ein Doktorand (R. VAN THIELEN) 10 Ivionate in 
Ghana i.iber die Ernahrung tropischer Sardellen uncl ihrer Jugendstadien. 

Die Arbeiten in Nord- und Ostsee stehen teils im Zusammenhang rnit den vom 
Internationalen Rat fi.ir Meeresforschung (ICES) angeregten Fi�chbrntuntersuchungen 
uncl teils im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes: ,,Litoralforschung - marine 
Abwasserforschung". l\ilit ,,Anton Dohrn" und ,,Alkor" wurden je zwei Reisen in die 
Nordsee unternomrnen. Neben regelmaJ3igen Ostseefahrten rnit ,,Alkor" uncl ,,Hermann 
Wattenberg" cliente auch eine Reise von ,,Anton Dohrn" in die Ostsee dcr Iviaterial
sammlung von Fischen (vor allem fiir :Magen- uncl Fruchtbarkeitsuntersuchungen), 
Bodenproben sowie Fischeiern und -larven aus Plankton und Neuston. Eingespannt in 
clas internationale Heringsprogramm des ICES ,vurde im September ein weites Seegebiet 
vor der schottischen Ostki.iste und den Orkneys aufgenommen. Neben den reinen Ver
breitungsstuclien wurden zahlreiche Versuche zur Technik des quantitativen Plankton
fanges vom fahrenden Schiff aus clurchgefi.ihrt (D. SCHNACK). Dabei wurde mit cler 
Einfi.ihrnng des ,,nicht ummantelten Haies" ein wescntlicher Fortschritt erzielt. 

In cler Deutschen Bucht wurcle die Vertikalverteilung der Schollen- und Kabeljaueier 
studiert, urn Auskunft i.iber eine mogliche Schacligung cler Eier clurch treibencles 01 
sowie clurch Wellenschlag und Licht zu erhalten. Zu diesem Fragenkomplex begannen 
verschiedene Serien von Laborversuchen (W. KtiHNHOLD, T. PoMMERANz). Die raum
lichen und technischen Gegebenheiten im Institut reichen allerclings for umfangreiche 
Experimente auf cliesem Gebiet nicht au�, so daJ3 ein Tei! clieser Arbeiten jetzt in aus
wartige Institute verlegt werden muf3. 

Ferner wurden Untersuchungen i.iber Anpassungen im Salzhaushalt der sich entwik
kelnden Fischeier weitergefi.ihrt (K. HoHENDORF), weitere Arbeiten richteten sich auf 
die Eireifung bzw. Eigrof3e und Fruchtbarkeit bei Fischen (J. EHLEBRACHT, G. PuTTLER 
und S. ScHOPKA). 

Kiel hat sich als besonders gi.instiger Stanclort for experimentelle U ntersuchungen an 
Heringslaich erwiesen. Uber eine lange Zeit im Fri.ihjahr und eine kurze Periode im 
Herbst sincl laichreife Tiere zu beschaffen. So konnten in mchreren Serien die Atmung 
und Entwicklung der Heringseier bei vermindertem Sauerstoff-Angebot messend ver
folgt werden (H. NAEVE). 

Untersuchungen i.iber die Bedeutung unserer Ki.istengewasser als Kindcrstube wich
tiger Nutzfische sind sowohl im nordfriesischen Wattenmeer als auch in verschicdenen 
Forden der Ostsee durchgefohrt worden. Gewichtszuwachs und Nahrungsausnutzung 
bci Plattfischen in deren nati.irlichem Milieu wurden bestimmt (A. MtiLLER). Damit 
konnten unentbehrliche Unterlagen fiir eine Beurteilung der Rentabilitat von Fisch
zuchtvorhaben gewonnen werden und der Risiken, die fi.ir die Fischbestande der offenen 
See aus den Verschmutzungen des Ki.istensaumes crwachsen konnen. In diesem Zu
sammenhang �tanden auch Nahrungsuntersuchungen an Dorschen uncl Klieschen cler 
Kieler Bucht (W. ARNTZ). 
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Eine fischereibiologische uncl chemische Aufnahme cler Untertrave (U. GROSCH) und 
angrenzencler Tei le cler Li.ibecker Bucht uncl eine ahnliche U ntersuchung cler gesamten 
Eider (G. LINK) stehen ebenfalls im abwasserbiologischen Arbeitsprogramm cler Ab
teilung. 

IX. :tviar in e Planktologie  (J. KREY)

Ein Gerat zur gezielten Probenahme - cler sogen. Kranzwasserschi:ipfer - wurcle 
fertiggestellt uncl erprobt (B. ZErTzscHEL, J. KREY). Er client gleichermaf3en zum Auf
finclen von extremen Planktonclichten wie auch cler Entnahme von gri:if3eren Wasser
mengen aus den ausgewahlten Tiefenpunkten. Dabei ki:innen aus einer Tiefe, je nach 
Besiecllungsdichte, 5-30 I Wasser entnommen werclen. Das Gerat ist mit Thermofi.ihlcr, 
Extinktionsmesser, Tageslichtmesser, elektrischem Tiefenschreiber uncl - als Gruncl
ausrUstung - mit 6 Wasserschi:ipfern zu je 5 1 ausgestattet. Es hat sich so,vohl bei 
ruhigem als bei rauhem \!\Tetter bewahrt uncl wire! in steigenclem :tviaf3e eingesetzt. 

Untersuchungen zur biochemischen Charakterisierung des Entwicklungszustancles von 
Phytoplanktonpopulationen wurden durchgefi.ihrt (K. DEVULDER, M. MATTERNE). Man 
kann mit Hilfe cler Nukleinsauren uncl des Gesamteiweif3es phasencharakteristische 
Quotienten ermitteln. Auch zeigte sich, daf3 clas Phytoplankton i.iber die Analyse seines 
Eiweif3gehaltes exakter zu bestimmen ist als i.iber den relativ sehr umweltabhangigen 
Chlorophyllgehalt. Zur Zeit befinden sich IVIethoden zur fluoreszenzmikroskopischen 
Unterscheidung von lebendem Plankton sowie die quantitative Analyse cler Amino
sauren im Plankton in aussichtsreicher Bearbeitung (J. DERENBACH, A. SPEER). Auch 
wire! an einer Methode der optimalen Filtration gearbeitet (V. SMETACEK). 

Die quantitative Erfassung der J\!Ienge von neugebilcleter organischer Substanz, und 
zwar sowohl in ihren regionalen als in ihren jahreszeitlichen Entwicklungsgangen stellt 
ein Endziel dar. Ihm client u. a. die Aufarbeitung von ,,lVleteor"-:tvfaterial (R. BOJE, 
]. LENZ) aus elem Inclischen Ozean, die Zusammenstellung von Untersuchungen zahl
reicher auslanclischer Kollegen (B. BABENERD, J. KREY), die in einem von der UNESCO 
veranlaf3ten Atlas des Inclischen Ozeans ihren Niederschlag finden sowie Untersuchungen 
in Ost- und Norclsee (R. BoJE, J. KREY, V. SARMA). 

In cler westlichen Ostsee wurcle der langfristige Zusammenhang zwischen den Vor
gangen cler Urprocluktion und elem sich claraus entwickelnclen Bestand an J\ilikrobio
masse verfolgt. Das Schwergewicht diese1· Arbeiten lag in simultanen Bestimmungen cler 
CH-Bindung <lurch clas Phytoplankton, des Licht- uncl Nahrsalzangebotes, cler Chloro
phyllkonzentration uncl der Art und Anzahl cler JO wichtigsten Phytoplankter. Diese 
Untersuchungen wurden in Abstanden von 3--4 Wochen in der westlichen Ostsee mit 
F.K. ,,Alkor" und ,,Hermann Wattenberg" durchgefi.ihrt. Eine erste Zusammenfassung 
zehnjahriger Beobachtungen i.iber die aus cler Urprocluktion resultierende lebende Sub
stanz wire! in cler Abblildung 13 wieclergegeben, um zu zeigen, claf3 bei gleichartiger 
Probennahme sich in den Jahresmittelwerten grof3e, signifikante Unterschiecle ergeben. 
Diese sine! letzten Endes auf meteorologische Ereignisse zuri.ickzufi.ihren. 

Im Rahmen cler Untersuchungen cler Fruchtbarkeit des \i\Teltmeeres erfolgte die 
Teilnahme an einer Expedition in die Weddell-See auf elem argentinischen Eisbrecher 
,,General San Martin" im Januar/Februar 1968 (J. LENZ). Die quantitativen produk
tionsbiologischen Untersuchungen werclen durch Studien cler Nahrung von Euphausia
ceen, einer cler wichtigsten Crustaceengruppe des Planktons, erganzt. Hier zeigen sich 
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Abb, 13. J ahresmittelwerte ( 1958-1967) clcr lcbenclcn Substanz m 11.g/l fur die Wassersaule von 
0-2,, m in cler Kieler Buehl. 

engc okologischc Bindungen zwischen Art uncl Nahrung (R. WEIGMANN), In diese 
Richtung fi.ihrt auch cine Untersuchung, in dcr die Relation zwischen herbivor, omnivor 
und rauberisch lebendcn Zooplanktern cler westlichen Ostsee festgestellt wire! (!VI. HrL
LEBRANDT), 

Die Tintinnoiden, die auf cler ,,lVIeteor"-Expeclition im Indischen Ozean gefangen 
wurden, wurclen einer eingehenclen faunistischen, plankton-geographischen uncl okolo
gischcn Analyse unterzogen (B. ZEITZSCHEL). 

Der Seegang als okologischcr Faktor fi.ir das Plankton hat bisher wenig Beachtung 
gefunden. Dieser Fragenkomplcx wurcle an lcbenclcm uncl fixiertem Ost- und Norclsee
plankton aufgegriffen, Die bisherigen Ergebnissc weisen clarauf hin, claf:I sowohl starke 
Schacligungen clurch mechanische Verletzungen als auch eine entscheiclenclc Forderung 
des Wachstums erfolgen kann (H, SCHONE), 

Es wurcle begonnen, den Einfluf:I von Abwasser auf Art uncl lVIengc cler Diatomeen
besiecllung des frcien Wassers uncl des Boclens zu untcrsuchen, und zwar am Beispicl 
cler Kieler Abwasser in cler Kieler Bucht (U, HORSTMANN), 
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X. Marine  l\!Iikrobiologie  (G. RHEINHEIMER)

Eingehende okologische und taxonomische Untersuchungen erfolgten an stern
bildenden Bakterien aus der westlichen Ostsee. Es wur.:len zahlreiche neue Arten be
schrieben und der Gattung Agrobacterium (Rhizob-iaceae) zugeordnet (R. AHRENS). 
Diese Bakterien scheinen den Schwerpunkt ihrer Verbreitung im Bereich der Kieler 
Bucht zu haben. Es handelt sich dabei um halophile Brackwasserbakterien, deren Salz
optima sich zwischen 10 und 20°/00 bewegen. 

Taxonomische Untersuchungen erfolgten an chitinabbauenden Bakterien aus Ost
und Nordsee. Es handelt sich dabei vorwiegend um Pseudomonaden, die z. T. sehr 
rasch Chitin zersetzen konnen. Daher kommt es zu keiner Anreicherung dieses Stoffes 
im marinen Bereich (G. RHEINHEIMER, S. SoEMINTAPOERA). 
f 'Studien i.iber die Salzansprilche von Ostseebakterien ergaben, daf3 in der wc,tlichen 
Ostsee vorwiegend halophile Meercs- uncl Brackwasserbakterien leben, wahrend in cler 
ostlichcn Ostsee offcnbar salztolerante Si.if3wasserbaktericn Uberwiegen (G. RHElN
HEIMER). 

Weiter erfolgten Untersuchungen i.iber den Einfluf3 der Abwasserbelastung auf die 
Bakterien- uncl Pilzflora in der Kieler Bucht und ihren Forden. Bci regelm3.f3igen Profil
fahrten - insbesonclere in die Schlei uncl die Flensburger Forde - wurclen Gesamt
keimzahlen auf verschiedenen Nahr'.l'.:i:len, Coli- und Hefezahlen, sowie der biologische 

Abb. 14. Ein haufiger-Algenpilz aus der Ostsee (Thra11stoch)'lri11m ki1111ei), der sich in der Abteilung-
Marine Mikrobiologie in Kultur befindet. 

(Vergriil3erung ca. 1500 ma!, Aufnahme: Dr. SCHNEIDER) 
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Sauerstoffbedarf und verschieclene chemische Daten bestimmt. Es zeigte sich, dal3 die 
Keimzahlen in cler Schlei stets l bis 2 Zehnerpotenzen iiber clenen der ancleren Forden 
liegen (G. RHEINHEIMER, J. Scr-INEIDER). 

Der Anteil von Coliformen uncl ancleren Abwasserbakterien ist im Hinblick auf die 
starke Infektion verhaltnismal3ig gering. Es wurcle claher mit Untersuchungen Uber die 
Einwirkung von Ostseewasser auf Reinkulturen von IVlikroorganismen nicht mariner 
Herkunft - insbesondere Colibakterien und Hefen begonnen. In diesem Zusammen
hang werclen auch methoclische Arbeiten clurchgefiihrt, mit elem Ziel, die Bestimmung 
der Coliformen- uncl cler Hefezahlen bei mikrobiologischen IVIeeresuntersuchungen zu 
verbessern (F. SADJEDI, H. HOPPE). In cler Kieler Forde erfolgten aul3erclem Beob
achtungen Uber die Schwefelwasserstoffbilclung in Wasser uncl Sediment, sowie iiber 
die bakterielle Oxydation von Schwefelverbinclungen (K. BANSEMIR). 

Weitere Arbeiten befassen sich mit der Einwirkung von Giftstoffen, die mit Abfallen 
und Abwassern in die See gelangen, auf Roh- uncl Reinkulturen von verschiedenen 
Bakterien uncl Filzen. Es sol! vor allem festgestellt werclen, bei welchen Konzentrationen 
unter verschiedenen Bedingungen eine Hemmung der Aktivitat der IVlikroorganismen 
uncl clamit eine Beeintrachtigung der natiirlichen Selbstreinigung eintritt. Hinzu kommen 
Beobachtungen iiber den mikrobiellen Abbau verschiedener Schmutzstoffe (R. AHRENS, 
.J. SCHNEIDER, G. RHEINHEIMER). Im Zusammcnhang mit diesen Arbeiten erfolgten im 
Bereich der Kieler Bucht Untersuchungen Uber Art uncl Herkunft der Verunreinigungen 
und deren Folgen. Die Hauptquellen der Verschmutzung sind stadtische Abwasser 
und Abfalle der Schiffahrt. Beeintrachtigt werden cladurch vor allem die Badestrande 
und die Fischerei. Neben O!verschmutzungen ist cler standig zunehmende Antrieb von 
Plastikmaterial, Glas uncl Blechdosen in allen Kiistengebieten besonclers nachteilig 
(G. RHEINHEIMER). 

Bei den mykologischcn Arbeiten stchen okologische und taxonomische Untersuchungen 
an Algenpilzen (Phycomyce/es) und Hefen im Vordergrund. Es zeigte sich, claB die 
Phycomycetenflora der Ostsee sich deutlich von de1:jenigen der Norclsee unterscheidet. 
Mit Hilfe der Koclermethocle wurden zahlreiche Pilzstamme aus Wasser und Sediment 
isoliert und in Kultur genommen. Die Pilze wurden bestimmt und auf ihre Salzanspriiche 
hin gepriift. Physiologische Untersuchungen sind angelaufen (J. SCHNEIDER). Bei den 
aus der ,vestlichen Ostsee isolierten Hefen handelt es sich um salztolerante Formen, 
die grol3enteils vom Lande, vor allem aus Abwassern, stammen (H. HoPPE). Daher ist 
die Hefezahl ein gutes Indiz fiir dfr Abwasserbelastung. 

Die im vergangenen Jahr begonnene Kulturensammlung von Mikroorganismen aus 
der Ostsee wurde weiter ausgebaut. Sie umfaBt jetzt 250 Bakterien- und 60 Pilzstamme. 
Die Bakterien wurden - soweit moglich - lyophilisiert. An der Verbesserung des 
Verfahrens wird gearbeitet (R. AHRENS). Die Pilze werden auf Agarmeclien gehalten. 
Es e1folgten auch Gefrier- uncl Eintrocknungsversuche (J. ScHNEIDER). In die Sammlung 
sollen alle aus cler Ostsee und ihren Grenzgebieten isolierten Bakterien- und Pilzarten 
aufgenommen werden. 
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9. Einsatz der Forschungskutter ,,Alkor" und ,,Hermann Wattenberg"
und der Forschungsbarkasse ,,Sagitta" 

F.K. ,,Alkor" (Kpt. H. OHL) legte im Jahr 1968 auf 109 Fahrten ca. 17 500 sm 
zurikk. Das Schiff war wahrend dieser Zcit an 215 Tagen in See mit insgesamt 1464 Ein
geschifften. Es arbeitete auf 1133 Stationen von 5-1200 m Wassertiefe. Die Unter
suchungsgebiete lagen in der Nord- und Ostsee. Hierbei wurden auf langeren Reisen 
nachstehend aufgefiihrte auslandische Hafen angelaufen: 

Danemark: Sonderburg 22./23. IV., Hammershavn 15./16. V., Aarhus 23.-25. VII. 

Finnland: Turku 5./6. VIII. 

Norwegen: Bergen 4. IV, 16. VII, Sognefjord 6. IV, Arendal 10. X. 

Polen: Gdynia 6.-8. V. 

Schottland: Leith 17. IX., Aberdeen 23./24. IX. 

Schweden: Lysekil 11./12. X. 

An Bord arbeiteten Mitglieder der IO Abteilungen des Instituts fi.ir l\!Ieereskuncle, 
auBerdem von drei Kieler Universitatsinstituten (Geologic, Zoologie und Institut fi.ir 
Angewanclte Physik) sowie das Institut fi.ir Meeresforschung Bremerhaven und die 
Bundesanstalt fi.ir Bodenforschung, Hannover. 

F.K. ,,Hermann Wattenbe r g" (Kpt. H. S1cHAu) legte imjahr 1968 auf 139 Fahrten 
9560 sm zuriick. Das Schiff war auf diesen Fahrten an 188 Tagen in See, wobei insgesamt 
757 Eingeschiffte teilnahmen. Es wurde auf 917 Stationen von 3-60 m vVassertiefe 
gearbeitet. Die Untersuchungsgebiete lagen in der westlichen Ostsee. Als einziger aus
lanclischer Hafen wurde am 5. Juni 1958 Hammershavn (Danemark) angelaufen. An 
Bord arbeiteten Angehi:irige von 10 Abteilungen des Instituts fi.ir l\!leereskuncle, auBerclem 
von zwei Kieler Universitatsinstituten (Geologic uncl Zoologie) sowie Mitgliecler der 
Bundesanstalt fi.ir Bodenforschung, Hannover. 

F.B. ,,Sagi t ta" (H. MANTHE) legte im Jahr 1968 auf 108 Fahrten ca. 3500 sm 
zuri.ick, wobei insgesamt 212 Eingeschiffte teilnahmen. U ntersuchungsgebiete waren 
Kieler Forde, Eckernfi:ircler Bucht, Norcl-Ostsee-Kanal, Eider uncl Trave. An Borel 
arbeiteten Mitglieder von 9 Abteilungen des Instituts for Meereskunde, auBerclem 
Mitglieder von zwei Kieler Universitatsinstituten (Geologic und Zoologie). 

10. Veroffentlichungsreihe ,,Kieler Meeresforschungen"

Im Jahre 1968 erschien der 24. Band der ,,Kieler l\!Ieeresforschungen" in Form von 
2 Heften. Dieser Band enthalt 15 wissenschaftliche Beitrage, davon 13 von rviitgliedern 
des Instituts fi.ir Meereskuncle. Die vollstandigen Zitate c\er Beitrage sincl im folgenden 
Abschnitt 11 unter C. Aufsatze zu finclen. 
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11. Veroffentlichungen von Mitgliedern des lnstituts

A. Biicher

DIETRICH, G.  u.  J.  ULRICH: Atlas zur Ozeanographie. ]\foyers GroDer Physikalischer
Weltatlas, Bd. 7, 75 S., 19 Tafeln, 114 Abb., Mannheim 1968 

DIETRICH, G., A. H. ]\1fEYL u. F. SCHOTT: Denkschrift II, Deut�che ivieeresforschung 
1962-73, Fortschritte, Vorhaben u1d Aufgaben. Im Auftrage der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, 78 S., 'Wiesbaden 1968 

SCHLIEPER, C. (Herausg.): J\;Iethoden der meeresbiologischen Forschung, 322 S., Jena 
1968 

B. ,, ivI e teor"  - Forsch ungs erge  bniss  e

KRAUSE, G.: Struktur uncl Verteilung des Wassers aus elem Roten I\!Icer im Norclwesten
des Indischen Ozeans. ,,:tvieteor"-Forschungsergebnisse, Reihe A, Nr. 4, 77-100, 
Berlin-Stuttgart 1968 

SmoLER, G.: Schichtungs- uncl Bewcgungsverhaltn'sse am Siidausgang des Roten 
lVIeeres. ,,l\1Ieteor"-Forschungsergebnisse, Reihe A, Nr. 4, 1-76. Berlin-Stuttgart 
1968 

ULRICH, J.: Die Echolotungen des Forschungssch'ffes ,,:tvleteor" im Arabischen :tvieer 
wahrencl cler Internationalen Indischen Ozean Expedition. ,,:tvleteor"-Forschungs
Ergebnisse, Reihe C, Nr. l, 1-13, 18 Tafeln. Ber'.in-Stuttgart 1958 

C. Aufsatze

AHRENS, R.: Taxonomische Untersuchungen an sternbilclenden Agrobacterium-Arten
aus der westlichen Ostsee. Kieler Meeresforsch., 24, 147-152, 1968 

AHRENS, R., G. :tvfoLL, und G. RHEINHEIMER: Die Rolle cler Fimbrien bei der eigen
artigen Sternbilclung von Agrobacterium luteum. Arch. Mikrobiol. 63, 321-330, 1968 

DIETRICH, G.: Herausforclenmg des l\!Ieeres. Der lVIathemat. und Naturwiss. Unter
richt, 21, 227-236, 1968 

DIETRICH, G. uncl J. ivI. GmsKES: The oceanic polar front in the waters off the east 
coast of Greenland in August 1966. Ann. Biologiques, 23, 20-22, 1968 

DOING, vV. uncl K. HoHENDORF: Lohn der Fonchung, Folge III: Ozeanographie. 
Wirtschaft und \1Vissenschaft, 16, H. I, 30-34, 1968 

DOING, vV., K. Hm-IENDORF uncl F. SCHOTT: Lohn cler Forschung, Folge III: Ozeano
graphie, Tei! 2. Wirtschaft uncl Wissenschaft, 16, H. 2, 28-32, 1968 

EimICKE, K.: Some results of hyclrographic investigations with R.V. ,,Anton Dohrn" 
in October/November 1967 around Iceland. Ann. Biologique, 24, 20-22, 1968 

GESSNER, F.: Zur okologischen Problematikder Uberschwemmungswalder des Amazonas. 
Intern. Revue cl. ges. Hydrobiol. 53, 525-547, 1968 

GESSNER, F.: El Plancton de! Lago de Valencia. El Lago, 2, 98-99, 1968 

GESSNER, F.: Die Zell wand mariner Phanerogamen. Intern. J ourn. on Life in Oceans 
and Coastal Waters, 1, 191-200, 1968 

GESSNER, F.: Proceedings of the Fifth International Seaweed Symposium 1965. Deutsche 
Literaturzeitung, 89, 839-842, 1968 

GESSNER, F.: Okologisch-physiologische Untersuchungsmethoden (Pflanzen). In C. 
SCHLIEPER, Methoden cler meeresbiologischen Forschung. 271-288, Jena 1968 
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GESSNER, F. und L. HAMMER: Exosmosis and ,,free space" in manne benthic algae. 
l\farine biology, 2, 88-91, 1968 

GIEs1ms, J. M.: Some hyclrographical observations on salt brine pollution in Kiel fjord. 
Helgol. wiss. Meeresuntersuchungen, 17, 413-421, 1968 

GIEs1ms, J. M.: Some investigations into sensitivity of the membrane salinomcter for 
various ions. Kieler l\ifeeresforsch., 24, 18-26, 1968 

GRASSHOFF, K.: Uber eine empfindliche uncl direkte i\!Iethode zur automatischen uncl 
manuellen Bestimmung von Ammoniak in l\!Ieerwasser. Z. anal. Chem. 234, 13-22, 
1968 

GRASSHOFF, K.: Chemische l\1Iethoden. In C. SCHLIEPER: l\!Icthoden der meeresbiolo
gischen Forschung. 13-31, Jena 1968. 

GUNKEL, 'vV. uncl G. R1rn1NHEIMER: Bestandsaufnahme, Bakterien. In C. SCHLIEPER: 

Iviethoden der meeresbiologischen Forschung. 142-157, Jena 1968 

HEMPEL, G.: Biologische Arbeiten auf den Atlantischen Kuppenfahrten 1967 von F.S. 
,,l\!Ieteor". Naturwissenschaftliche Rundschau, 21, l 08, 1968 

HEMPEL, G.: Fischzucht im Meer. Umschau, 650-656, 1968 

HEMPEL, G.: Antarctic. FAO Indicative World Plan for Agricultural Development, 
FAO Fis. Circul, 109, 3, 1968 

HrNZPETER, H.: Tagesperiodi�che Anderungen de3 oberflachennahen Temperaturfeldes 
ilber dem l\!Ieer als Folge von Strahlungsquellen und -senken. Kieler l\!Ieeresforsch., 
24, 1-13, 1968 

HrRSCH, P. und G. RHEINHEIMER: Budding Bacteria in Aquatic Habitats: Occurence. 
Enrichment and Isolation. Arch. Mikrobiol. 62, 289-306, 1968 

HoHENDORF, K.: Zur Schwebfahigkeit pelagischer Fischeier in der Ostsee. Ber. Dt. 
Wiss. Komm. Meeresforsch., 19, 181-193, 1968 

KRAUSS, W.: Ozeanographie. In: ,,Vom Erdkern bis zur l\!Iagnetosphare". (Herausg. 
H. Murawski), 221-236, Frankfurt 1968

KREY, J. und B. ZEITSCHEL: Der Kranzwasserschopfer, ein neuentwickeltes Gerat zur 
gezielten Probennahme. Kieler Meeresforsch., 24, 38-40, 1968 

KUHL, H. und G. RHEINHEIMER: Veranclerungen der Bakterien, des Planktons uncl 
einiger chemischer Faktoren wahrend einer Tide in cler Elbmiindung bei Cuxhaven. 
Kieler Meeresforsch., 24, 27-37, 1968 

LENZ, J.: Bestandsaufnahme des Planktons. In: C. SCHLIEPER: l\!Iethoclen cler meeres
biologischen Forschung. 48-62, Jena 1968 

LENZ, J.: Procluktionsbiologische Untersuchungsmethoclen. In C. SCHLIEPER: l\!Iethoclen 
cler meeresbiologischen Forschung. 256-270, Jena 1968 

LENZ, J.: Die TeilchengroBenanalyse und l'vlengenbestimmung des Detritus in Seewasser
proben. Kieler Meeresforsch., 24, 85-94, 1968 

LENZ, J. uncl B. ZmTSCHEL: Zur Bestimmung des Extinktionskoeffizienten for Chlorophyll 
a in Methanol. Kieler Meeresforsch. 24, 41-50, 1968 

l\lIEINcrm, J.: Stromungsmessungen im Bereich der GroBen l\!Ieteor-Bank. Umschau, 
756-757, 1968

l\lIDLLER, A.: Die Nahrung junger Plattfische in Nord- und Ostsee. Kieler Meeresforsch., 
24, 124-143, 1968 
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NAEVE, H.: Die Encligung afferenter Fasern cler Seitenliniennerven im J\!Iittelhirn des 
Dorsches Gae/us morhua. Marine Biology, 1, 257-262, 1968 

NAEVE, H.: Beitrage zur Frage des Sehfeldes und cler Refraktionsverhaltnisse bei Fisch
augen. Kieler Meeresforsch., 24, 51-54, 1968 

NAEVE, H.: Narkose uncl Totungsverfahren bei experimentellen Operationen an Fischen. 
Kieler J\!Ieetesforsch., 24, 144-146, 1968 

NELLEN, W.: Der Fischbestand uncl die Fischereiwirtschaft in der Schlei. Biologie, 
Wachstum, Nahrung uncl Fangertrage cler haufigsten Fischarten. Sehr. cl. Naturwiss. 
Ver. Schlesw.-Holst., 38, 5-50, 1968 

REUSMANN, G.: Eine gaschromatographische 1viethocle zur automatischen Bestimmung 
cler im Meerwasser gelosten Gase. Kieler Meeresforsch., 24, 14-17, 1968 

RHEINHEIMER, G.: Ergebnisse uncl Probleme einer mikrobiologischen Aestuarunter
suchung. :Mitt. Soc. Int. Limnol., 14, 155-163, 1968 

R1mrNHEIMER, G.: Beobachtungen iiber den Einfluf3 von Salzgehaltschwankungen auf 
die Bakterienflora cler westlichen Ostsee. Sarsia, 34, 253-262, 1968 

RHEINHEIMER, G.: Die Bedeutung des Elbe-Aestuars fiir die Abwasserbelastung der 
siidlichen Norclsee in bakteriologischer Sicht. Helgol. wiss. Meeresunters., 17, 
445-454, 1968

RHEINHEIMER, G. uncl W. GUNKEL: Halterung und Laboratoriumszuchten, Bakterien. 
In C. SCHLIEPER: J:viethoclen der meeresbiologischen Forschung, 243-255,Jena 1968 

SCHLIEPER, C.: High pressure effects on marine invertebrates and fishes. J\!Iarine Biology, 
2, 5-12, 1968 

SCHLIEPER, C.: Okologisch-physiologische Untersuchungsmethoclen (Tiere). In C. 
SCHLIEPER: Methoden der meeresbiologischen Forschung, 290-303, Jena 1968 

SCHLIEPER, C.: Umweltphysiologie der marinen Lebewesen. In: II. 1viarinemedizinisches 
Symposium in Kiel 4./5. :rviai 1968, 193-203, 1968 

SCHNEIDER, J.: Uber niedere Phycomyceten der westlichen Ostsee. Veroffentl. Inst. 
Meeresforsch. Bremerhaven, S.-Bd. 3, 93-104, 1968 

SCHOTT, F.: Lohn cler Forschung, Folge III: Ozeanographie, Tei! 3. Wirtschaft und 
Wissenschaft, 16, H. 3, 30-32, 1968 

SCHRAMM, W.: Okologisch-physiologische Unterwchungen zur Austrocknungs- uncl 
Temperaturresistenz an Fucus vesiculosus L. in der westlichen Ostsee. Intern. Revue 
cl. ges. Hydrobiol., 53, 469-510, 1968

SCHWENKE, H.: 1vieeresbotanische Untersuchungen in der westlichen Ostsee als Beitrag 
einer marinen Vegetationskuncle. Intern. Revue cl. ges. Hyclrobiol., 53, 1968 

SCHWENKE, H.: Bestandsaufnahme Benthosvegetation. In C. SCHLIEPER: J\!Iethoden cler 
meeresbiologischen Forschung, 83-96, Jena 1968 

SCHWENKE, H.: Unterwasserbeobachtungen uncl -fotographie. In C. SCHLIEPER: Me
thoden der meeresbiologischen Forschung, 158-170, Jena 1968 

SCHWENKE, H.: Uber die Bedeutung der Wasserbewegungen fiir die Benthosvegetation 
in der westlichen Ostsee (Kieler Bucht). Sarsia, 34, 189-198, 1968 

SIEDLER, G.: Physikalische Methoden. In C. SCHLIEPER: Methoden cler meeresbiologi
schen Forschung, 32-4 7, Jena 1968 

SIEDLER, G.: In situ measurements and automatic recordings of conductivity, temperature 
and pressure. Electronic Engineering in Oceanography, I.E.R.E., 251-255, 1968 
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SrnDLER, G.: Die Haufigkeitsverteilung von Wasserarten im Ausstrombereich von 
Meerestraf3en. Kieler Meeresforsch., 24, 59-65, 1968 

STRUCK, B.: Anwendung von Ultraschall zur Stri:imungsmessung im Meer. Zeitschr. f. 
Geophysik, 34, 415-419, 1968 

THEEDE, H.: Einige neue Aspekte bei der Osmoregulation von Carcinus maenas, l\!Iarine 
Biology, 2, 1968 

ULRICH, J.: Die gri:if3ten Tiefen der Ozeane und ihrer Nebenmeere. Geogr. Taschenb. 
1966-69, 45-48, Wiesbaden 1968 

D. Dissertat ioncn

DEVULDER, K.: Produktionsbiologische Untersuchungen an Netzplankton imJahresgang
unter besonderer Beri.icksichtigung von Nukleinsiiuren, Eiweif3 uncl Chlorophyll. 
Diss., Kiel 1968 

DoRNHEIM, H.: Beitriige zur Biologie der Garnele Crangon crangon (L.) in der Kieler 
Bucht. Diss., Kiel 1968 

HAGE NA, W.: Der Hemmelsdorfer See. Fischereibiologische Untersuchung eines Strand
sees an der deutschen Ostseeki.iste. Diss., Kiel 1968 

MATTERNE, M.: Kulturversuche zur Primarproduktion mariner Planktonorganismen. 
Ein Vergleich zwischen der mit der Sauerstoffelektrode gemessenen Primarproduk
tion und den Syntheseraten organischer Zellkomponenten des Bestandes. Diss., 
Kiel 1968 

NAROSKA, V.: Vergleichendc Untersuchungen Uber den Einfluf3 des hydrostatischen 
Druckes auf Uberlebensfiihigkeit und Stoffwechselintensitat mariner Evertebraten 
und Teleostier. Kieler Meeresforsch., 24, 95-123, 1968 

RASCHAK, M.: Untersuchungen Uber Osmo- und Elektrolytregulation bei Knochen
fischen aus der Ostsee. Diss., Kiel 1968 

12. Vortrage im Ausland

DIETRICH, Prof. Dr. G.: 
26. 3. 1968 in Bergen/Norwegen

6. 6. 1968 in Tokio/Japan
13. 6. 1968 in Honolulu/Hawaii
28. 6. 1968 in Halifax/Canada
Contributions to the physical oceanography of the Arabian Sea with R.V. ,,Meteor".
26. 9. 1968 in Kopenhagen/Danemark (Nordisches Kollegium)
Mittelmeer Unverwirklichte Forschungspliine 

EHRHARDT, Dr. l\11.: 
6.-8. 6. 1968 in Zoppot/Polcn (Baltische Ozeanographen) 
The conductometric determination of dissolved and particulate organic carbon and 
the determination of particulate organic carbon and nitrogen by means of the 
gaschromatography. 

GESSNER, Prof. Dr. F. : 
13. 9. 1968 in Santiago de Compostela/Spanien
La importancia de Valonia rentricosa para la fysiologia celular.
Marz 1968 in Chapel Hill, North Carolina/USA (University of Chapel Hill)
Amazonian Ecology.
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April 1968 in Caracas/Venezuela 
Ecologia de algas marinas. 
April 1968 in Caracas/Venezuela 
Fitogeografia de! mar. 
April 1968 in Valencia/Venezuela 
La importancia de la hydrobiologia para la theoria y la practica. 
April 1968 in Maracay/Venezuela 
Ecologia de las algas marinas y de las plantas terrestres. 
April 1968 in Cumana/Venezuela 
Fitogeografia de! mar. 

GmsKEs, Dr. J. M.: 

6.-8. 6. 1968 in Zoppot/Polen (Baltische Ozeanographen) 
Hydrological observations on an anchor station in the Gotland Deep in Septem
ber 1967. 

GRASSHOFF, Dr. K.: 

6.-8. 6. 1968 in Zoppot/Polen (Baltische Ozeanographen) 
Results of the intercalibration trials on chemical analysis of sea water. 

HEMPEL, Prof. Dr. G.: 

25. 7. 1968 in Aarhus/Danemark (Symposium ,,Food Chaiµ")
Experimental studies in feeding and food requirements of herring larvae.
26.-28. 9. 1968 in Kopenhagen/Danemark (ICES)
An estimate of mortality in herring eggs.
Experimentel estimate of minimum food density for herring larvae.
On the abundance of larvae in spawning areas of Bank and Downs herring.

HoHENDORF, Dr. K.: 

19.-22. 3. 1968 in Budapest/Ungarn 
Vergleich der Wachstumspotenz in Wildpopulationen mariner Nutzfische. 
2.-7. 9. 1968 in Arcachon/Frankreich (Europaisches Symposium fi.ir Meeres
biologie) 
Die Osmoregulation mariner Bodenfische in der Ostsee. 

HoLLAN, Dr. E.: 

6.-8. 6. 1968 in Zoppot/Polen (Baltische Ozeanographen) 
Interpretation of short time variations of the vertical current distribution in the 
Gotland Deep by internal waves. 

KRAuss, Prof. Dr. W.: 

6.-8. 6. 1968 in Zoppot/Polen (Baltische Ozeanographen) 
On the physical interpretation of the observed spectra in the Baltic Sea. 
OD the dominant role of internal oscillations in the Baltic Sea. 

KREMLING, Dr. K.: 

30. 9.---4. 10. 1968 in Kopenhagen/Danemark (ICES)
Some contributions to the anomaly of the anion relation-ships in the Baltic Waters.

KREY, Prof. Dr. J.: 

Febr./Marz 1968 in Cochin/Indien 
Seasonal changes in microbiomass concentration in the sea. 
Recent developments of methods in planktology. 
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Oktober 1968 in Salzburg/Osterreich 
Akkumulation organischer Substanz am Meeresboden von Schelfgebieten. 

MEINCKE, Dip!. Oz. J.: 

2. 10. 1968 in Kopenhagen/Danemark (ICES)
The influence of a seamount on the stratification and the circulation in the upper
layers of the ocean shown on the example of the Great Meteor Seamount.

MOLLER, Dr. A.: 

4. 10. 1968 in Kopenhagen/Danemark (ICES)
Food Feeding and Growth of juvenile Flatfish.

RHEINHEIMER, Prof. Dr. G.: 

2.-7. 9. 1968 in Arcachon/Frankreich (Eumpaisches Symposium fi.ir Meeres
biologie) 
Uber das V orkommen von Brackwasserbakterien in der Ostsee. 

SIEDLER, Doz. Dr. G.: 
25. 9. 1968 in Kopenhagen/Danemark (Nordisches Kollegium)
Zur Feinstruktur der Schichtung im Vermischungsbereich von Mittelmeer- und
Atlantikwasser.

Au KHAN, J., M. Sc. 

ALIKUNHI, Dr. 

ANDERSSON, Fri. E. 

BONDE, Prof. Dr. 

DELAIS, M. 

F0YN, Prof. Dr. E. 

GAsCARD 

HANCOCK, LT' J. E. 

HESTHAGEN, cand. real. 

HoDGKiss, Dr. W. 

HIRSCH, Prof. Dr. P. 

LASKER, Dr. R. 

MALMBERG, Dr. S. A. 

MuNK, Prof. W. 

NIZAMUDDIN, Prof. Dr. M. 

SCHENK, Dipl.-Ing. 

SEKERA, Prof. Dr. Z. 

SENGUPTA, Dr. R. 

13. Auslandische Besucher

University of Karschi/Pakistan 
Central Institute of Fisheries Education, 
Bombay/Indien 

Universitat Goteborg/Schweden 

Universitat Aarhus/Danemark 

CNEXO, Paris/Frankreich 

Universitat Oslo/Norwegen 

Musee Naturelle Histoire, Paris/Frankreich 
U.S. Navy 

Oslo/Norwegen 

Torry Research Station Aberdeen/Schottland 

Michigan State University, East Lansing/U.S.A. 

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

Reylrjavik/Island 

LaJolla, Calif./U.S.A. 

Pakistan 

Ztirich/Schweiz 
Los Angeles/U.S.A. 

Kalkutta/Indien 
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SoEMINTAPOERA, Fri. S. 

STEINITZ, Prof. Dr. H. 

STRASKRABOVA, Dr.\!. 

VASCONCELLOS, Dr. :NI. 

WAKER, Dr. H.J. 

ZIMMERMANN, Prof. Dr. A. l\lI.

Universitat Djakarta/Indonesien 

Jerusalem/Israel 

Institut fiir Hydrobiologie der Akademie der Wissen· 
schaften, Prag/Tschechoslowakei 

Lissabon/Portugal 

Office of Naval Research, London/England 

Toronto/Kanada 

14 Anderungen im wissenschaftlichen Stab 

a) Abgange:

DOING, Dr. w., 31. 12. 1968
Honolulu, Hawaii/USA (Oceanographic Department, University)
Gmsrrns, Dr. J., 15. 11. 1968
La Jolla, Calif./USA (Scripps Institution of Oceanography)
HrNZPETER, Doz. Dr. H., 30. 4. 1968
Freiburg i. Br. (Meteorologisches Institut der Universitat)
REUSMANN, Dr. G., 29. 2. 1968
Essen (Industrie)

b) Zu gange:

ARPE, Dip!, Met. K., I. 5. 1968
in die Abteilung Maritime Meteorologie
KREMLING, Dr. K., I. 4. 1968,
in die Abteilung Meereschemie
SCHOTT, Dr. F., I. I. 1968,
in die Abteilung Regionale Ozeanographie
SPETH, Dipl.-Met. P., I. 5. 1968
in die Abteilung Maritime Meteorologie

c) Beurlaubungen:

DOING, Dr. W., 15. I. 1967-31. 12. 1968
Oceanographic Department, University Hawaii, Honolulu, Hawaii/USA
GRASSHOFF, Doz. Dr. K., I. 9. 1968-31. 5. 1969
Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, Mass./USA
KRAUss, Prof. Dr. W., I. 8. 1968-31. 3. 1969
Scripps Institution of Oceanography, University of California, San Diego/USA
NELLEN, Dr. W., 1. 4. 1967-31. 3. 1968
USA Fish and Wildlife Institute, Bureau of Commercial Fisheries, La Jolla,
Calif./USA
SmoLER, Doz. Dr. G., I. 5. 1967-30. 3. 1968 und 15. 6. 1968-15. 9. 1968
Woods Hole Oceanographic Institution, Woods Hole, J\!1ass./USA
ZmTzscHEL, Dr. B., 1. 4. 1968-31. 3. 1970
Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, Calif./USA
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15. Wissenschaftlicher Stab (Stand Ende 1968)

AHRENS, R. Dr. Marine Mikrobiologie Wiss. Assistentin 
ARPE, K. Dipl. Met. Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
BABENERD, Br. Dr. Marine Planktologie Wiss. Angestellte 
BOJE, R. Dr. Marine Planktologie Wiss. Angestellter 
DEFANT, Fr. Prof. Dr. Maritime Meteorologie Direktor 
DIETRICH, G. Prof. Dr. Regionale Ozeanographie Abt.-Direktor 
DOING, w. Dr. Regionale Ozeanographie Wifs. Assistent 
EHRICKE, H. Dip!. Phys. Regionale Ozeanographie Wiss. Angestellter 
EHRHARDT, NI. Dr. Meereschemie Wiss. Angestellter 
FECHNER, H. Dip!. Math. ·Maritime Meteorologie Wiss. Angestellter 
FLUGEL, H.-J. Doz. Dr. �ifeereszoologie Wiss. Ob.-Assist. 
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