
Addendum 

Publikationen des Stabes der Biologischen Anstalt Helgoland, welche anderenorts 
erschienen sind (Kurzfassungen) 

Publications by the staff of the Biologische Anstalt HelgoIand, which have been 
published elsewhere (Abstracts) 

Publications des membres de ta Biologkche Anstalt Helgoland publi&s dans 
autres p&iodiques (R&um&) 

DREBES, G.: Planktonalgen. in: Methoden der meeresbiologischen Forschung. Hrsg. yon 
C. Schlieper. VEB G. Fischer, Jena, 183-t91 (1968). 

In einer knappen Darstellung werden Methoden und Anwendungsbereich der Labora- 
toriumskultur mariner Planktonalgen geschildert. Nach einigen Beispielen aus dem Anwen- 
dungsbereich folgt eine eingehende Beschreibung einer teilsynthetischen N~ihrR3sung, welche slch 
fiir Unialgalkulturen neritischer Planktondiatomeen besonders bew~ihrt hat. Diese modifizierte 
Schreiber-L~Ssung eignet sich ftir taxonomische Studien sowie fiir die Aufkl~irung yon Ent- 
wi&lungszyklen. Fiir erniihrungsphysiologische Untersuchungen sind axenische Kulturen mit 
vollsynthetischen N~ihrmedien Voraussetzung. Die Kulturen stehen in temperaturkonstanten 
Ri/.umen oder Lichtthermostaten unter Fluoreszenslicht mlt einem Licht-Dunkelrhythmus yon 
gew/Shnlich 14:10 Stunden. 

KORNMANN, P. : Eine erbliche Variante yon Derbesia marina. Naturwissenschaflen 53, 161 (1966). 

Der Lebenszyklus yon Derbesia marina ist heteromorph; der f~idige Sporophyt (Derbesia) 
und der kugelige Gametophyt (Halicystis) sind Glieder eines Generationswechsels. Nach zw/51f- 
j~ihriger Kultur im Laboratorium wurde eine Unregelmiiffigkeit in diesem Entwicklungsablauf 
beobachtet: Zwischen den Gametophyten trat spontan eine f~idige Pflanze auf, aus deren un- 
geschlechtlichen Schwiirmern seltdem immer nur Generationen yore Derbesia-Habitus entstan- 
den sind. 

KORNMaNN, P.: Benthosalgen. In: Methoden der meeresbiologischen Forschung. Hrsg. yon 
C. Schlieper. VEB G. Fischer, Jena, 171-182 (1968). 

Durch den geringen Umfang bedingt, wurde in diesem Beitrag nur die Kulturmethode 
dargesteltt, die sich in langj~ihriger Erfahrung des Verfassers als geeignet erwiesen hat, um 
Benthosalgen in kleinen Fliissigkeitsmengen zu Pflanzen heranzuziehen, deren Habitus dem 
unter den v/511ig andersartigen Bedingungen ihres natiirlichen Vorkommens gewachsenen ent- 
spricht. Eine Reihe yon Beispielen zeigt die Bedeutung der Methode for die Kl~irung yon 
Lebenszyklen und taxonomischen Fragen. Dem Studium yon Wachstumserscheinungen unter 
kontrollierten Bedingungen bietet ihre Anwendung ein weites Arbeitsfeld. 

KORNMANN, P.: Wachstum und  Aufbau  y o n  Spongomorpha aeruginosa (Chlorophyta, Acrosi- 
phoniales). Blumea 15, 9-16 (1967). 

Im KuIturversuch wurde die Regeneration abgeschnittener Fadenenden w~ihrend mehrerer 
Tage registriert, um die Gesetzm~glgkeiten des Wachstums und Aufbaus dieser monosiphon- 
verzweigten einkernigen Grtinalge zu erkennen. Nur die Apikalzellen sind streckungsf~hlg, sie 
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teilen sich unter optimalen Bedingungen t~iglich dreimal. Ihre polare Differenzierung wird 
durch die apikale Anreicherung des gef~irbten Zelllnhaltes deutlich, auch der Kern - wesentlich 
grSger als in den Fadenzellen - wandert naeh der ungMchen Teilung in apikaler Richtung, um 
eine ganz bestimmte Lage im oberen Teil der Zelle einzunehmen. Ebenso gesetzm[fgig erfolgt 
die Teilung der subapikalen Zellen sowohl in zeitlicher wie morphotogischer Hinsicht. Seiten- 
zweige entstehen nur aus der kiirzeren oberen, inhaltsreicheren Schwesterzelle einer ungleich 
geteilten Subapikalzelle. Die Verzweigung wird bei Spongomorpha nicht durch eine Kern- 
teilung eingeleitet, vielmehr wandert der grSflere Tell des Protoplasten mit dem sich ver- 
grSf~ernden Kern in den bereits ausgebildeten Seitenzweig ein, bevor dieser nach der Kern- 
und Zeliteilung yon seiner Ursprungszelle abgetrennt wird. 

Kv, OGr~v., F.: Contributions to the energetics of animal growth. In: Quantitative biology of 
metabolism. Ed. by A. Locker. Springer, Heidelberg, 113-126 (1968). 

Als Ausgangspunkt fiir die mathematische Formulierung yon Wachstumsvorg~ingen be- 
nutzten I)idTTER (1920) und sp~iter VON BrrvrALANrrV (1934) die Hypothese, dai~ das Wachs- 
tum ein Gleichgewicht zwischen aufbauenden Prozessen - Anabolismus - und abbauenden 
Prozessen - Katabolismus - darstellt. Beide Autoren basierten ihre Formulierung des Ana- 
bolismus auf der W~irmeerzeugung eines Organismus bzw. dem dieser parallel verlaufenden 
Atmung. N~iherungsweise ist die W~irmeerzeugung eine Funktion der Oberfliiche. Die Formu- 
lierung f~ir den Katabolismus stiitzten belde Autoren auf die experimentelle Erfahrung, dat~ 
der Substanzverlust eines hungernden Organismus proportional der vorbandenen Masse ver- 
liiuf[. Der aus diesen beiden Komponenten gebitdete Ansatz: 

d w  
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d r  
(w = Gewicht; z = Alter; a = Anabolismus; a = Oberfl~ichenexponent; k = Katabolismus), 
f~ihrte durch Integration zu einer sehr guten N~herungslSsung fiir die mathematische Bescbrel- 
bung tierischen Wachstums. Es d~ir~e dieses die Grundkonzeption des Ansatzes bestiitlgen. Er 

d w  kann jedoch aus folgenden Gr[inden nicht ganz zutreffend sein: (1) Macht man -ci-~--= o, so 

wiirde a " w~ = k - w. Das ist mathematisch nlcht f~ir einen weiteren Bereich yon w m6glich. 
(2) Der Anabolismus stellt nach seiner Ableitung einen energetisehen Wert dar, der Katabolls- 
mus dagegen einen Masse-Wert. Es ist physikaIisch nicht mSglich, einen Masse-Wert yon einem 
Energie-Wert abzuziehen. (3) Nach dem Ansatz h~itte die Zunahme an Masse im Verlauf des 
Wachstums den gleichen Exponenten, wie er fiir die Energieerzeugung zutri~.  Das ist nach 
den Ergebnissen yon PA~qmaN (1967) nicht zutreffend. Als LSsung fiir die bier aufgezeigten 
Unstimmigkeiten des BrxTALANrrx-Ansatzes bietet sich an, daI~ man das Glled f~r den Anabo- 
lismus dutch ein Glied £iir die Konversion erg~nzt, das die im Anabolismus erzeugte Energie 
in Beziehung setzt zur gebitdeten KSrpersubstanz 

d~ 
fl w - a • w~ • c • w r - - k  • w (c = Konversion; ~ ..... Konversionsexponent). 

Ftir den nicht wachsenden Organismus ist zu erwarten: 7 = 1 - - a .  Die Daten yon PaNDIAN 
best~itigen diesen Wert fiir das Fischwachstum in guter Niiherung. Es ist altbekannt, daf~ bei 
der Konversion nur ein kleiner Tell der aufgenommenen Nahrung zum Aufbau neuer KSrper- 
substanz dient. Es ist nicht mSglich, die sehr erhebliche Differenz zwischen dem Energielnhalt 
tier aufgenommenen Nahrung und dem Energieinhalt der aufgebauten KSrpersubstanz durch 
die yore Organismus geleistete physikalische und chemiscbe Arbeit zu deuten. Es ergibt sich 
daher ein Mehr an Energieaufwand fiir den Aufbau der KSrpersubstanz gegeniiber der in der 
gebildeten KSrpersubstanz potentiell verf[igbaren Energie. Nun stellen die Strukturen eines 
Organismus einen unwahrscheinlich hohen Ordnungszustand dar. Jede Erzeugung yon Ord- 
nungen ist nut mit einem Energieaufwand mSglich. Das mug aucb fiir Strukturen der leben- 
den Substanz getten, die fiir den Aufbau ihrer Ordnung einen gewissen Energiebetrag als 
.Struktur-Energie" benStigen. Diese fiir den Aufbau der lebenden Organisation erforderliche 
.Struktur-Energie" tritt bei ihrem Abbau ni&t wieder zutage: Die im Verlauf des Katabolis- 
mus freigesetzte Energie wird ausschliegli& dutch die chemische Zusammensetzung der abge- 
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bauten K6rpersubstanz bestimmt. Die f/Jr den Aufbau der lebenden Strukturen aufgewandte 
Energie geht also als ungeordnete Wiirmebewegung verloren und stellt ihrem Wesen nach eine 
Entropie dar. Die ,,Struktur-Energie" stellt eine experimenteli erfaf~bare Gr6t~e dar. Ihre Be- 
riicksichtigung ist fiir das Verst~indnis der energetisehen Bilanz eines Organismus unerl~fflich. 

I~OSENTHAL, H.: Verdauungsgeschwindigkeit, Nahrungswahl und Nahrungsbedarf bei den 
Larven des Herings Clupea harengus L. Bet. dt. wiss. Kommn Meeresforsch. 20, 60-69 (1969). 

An Heringslarven, die im Labor geziichtet wurden (140-I-Aquarien, Innenfilter, 100 + 
0,1 ~ C, 31 bis 32%o S, Kunstlicht [maximal 1500 Lux an der Wasseroberfl~che], 12-Stunden- 
Tag, D~mmerungsschaltung), sind Messungen iiber die Verdauungsgeschwindigkeit durch- 
geftihrt worden. Die Totall~inge der Larven betrug 10 bis 14 ram. Es besteht eine Beziehung 
zwischen der Verdauungsgeschwindigkeit (Durchgangsgeschwindigkeit der aufgenommenen 
Nahrung durch den Darm) und der Darmfiillung. Die mittlere Durchgangsgeschwlndigkeit 
betr~gt bel etwa t/3 Darmflillung 0,4 bis 0,5 mm/h. Die Durcldaufzeit bel DarmftiIlungen 
zwischen 2 und 4 mm L~nge (4 bis 9 Plankter) erreicht Werte zwlschen 4 und I0 Stunden, je 
nach Art der aufgenommenen Nahrung. Heringslarven kSnnen unterschiedliche Plankter aus 
dem Nahrungsangebot auswiihlen. Phytoplankter (sog. ,,green food remains") wurden in den 
Diirmen der Larven nicht beobachtet. Artemia-Nauplien scheinen yon 9 bis 12 mm langen 
Larven nur in sehr geringem Mafle genutzt zu werden. Die t~igliche Nahrungsmenge wurde 
auf Grund der gemessenen Verdauungsgeschwlndigkeit kalkuliert. Sie betr~igt dana& fiir 
10 bis 11 mm tange Larven etwa 30 bis 60 Nauplien, fiir 13 bis 14 rnm lange Larven zwischen 
80 und 120 NaupIien. 


