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Reisebeschreibung' der Plankton -Expedition.

(Lipsius und Tiseher. Kiel u. Leipzig 1892.)

Aus der Keisebesehreibung-, deren g-eog-raphischem Teile eine Keihe

von Mitteilungen aus zoologischem sowie botanischem Gebiete beigegeben

sind, entnehmen wir folgende Berichte, soweit sie Meeresorganismen be

treffen.

Nach einer Einleitung vom Leiter der Expedition Herrn Geheimrat

Prof. Hensen, in der er die EntAvicklung- des Keiseplanes schildert,

geht derselbe auf einige Ergebnisse der Ex})editiou ein. End-

giltige Resultate knnen natrlich noch nicht gegeben werden, da die

Bearbeitung des gewaltigen Materiales, das vornehmlich aus kleinen

Organismen besteht, die aber fr den Stoffwechsel des Meeres am

wichtigsten sind, noch nicht vollendet ist. Das Material besteht zum

grten Teile aus Hochseeorganismen, d. h. solchen Organismen, deren

Mutterboden die hohe See ist, die also in ihrer Entwicklung nicht vom
Lande abhngig sind. Die Hochsee grenzt sich nicht scharf g-eg-en

die Kstenzone ab; Hensen nimmt als ungefhre Grenze die 200 m
Linie an, so dass dann nach Berechnung von Prof. K r mm e 1 in dem
von der Expedition durchfahrenen Gebiete 'J,27''/o Flche ( =4488(305 qkm)
als Kstenzone anzusehen sein wnirden. Dieser groe Prozentsatz bt

natrlich einen groen Einfluss auf das Plankton aus. Weit auf der

hohen See wurden z. B. Seesternlarven gefunden, die von der Kste
XIII. 21



322 Reisebeschreibung der Planlcton-Expedition.

her eine lauge Reise dnrchziimachen hatten. Andere Larven, z. B.

Cyphonautes^ fanden sich zahlreich im Sargassomeer ;
ihr Auftreten ist

verstndlich, wenn man an die zahlreichen Kolonien von Bryozoen
auf dem Sargassum denkt.

Die Schlienetzzg-e haben gezeigt, dass in den tieferen Was-

serschichten die Verteilung des Plankton unregelmiger ist als in der

Oberflchenschicht, da in der Tiefe die verteilende Wirkung von Strom,

Wind und Wellen fortfllt. Meist finden sich in der Tiefe leere

Schalen, aber auch lebende Organismen, so z. B. Copepoden, die an

der Oberflche noch nicht beobachtet sind.

Das Planktonnetz (quantitativ), das so eingerichtet ist, dass

selbst die schleimigen Ozeanfnge die Netzporen nur zum aller-

geringsten Teile vestopfen knnen, hat bei seiner Anwendung gezeigt,

dass der Ozean arm an Plankton ist, ein Resultat, das mit den Un-

tersuchungen Schliffs im Golf von Neapel bereinstimmt. Die

Gleichmigkeit der Verteilung des Plankton ist berraschend, wie

namentlich Doppelfnge im Norden gezeigt haben. Wo abweichend

groe Volumina gefischt sind, werden diese durch Diatomeen bedingt,

die sich aber sehr sperrig absetzen und dadurch den Schein der Un-

gleichmigkeit hervorrufen. Nur nrdlich der New-Foundlandbank

wurden Copepodenschwrme gefischt, die ihrerseits ein groes Volumen

bewirkten. Oft sind in der Nhe der Kste Anhufungen von Oscil-

larien {Trichodermimn) beobachtet; da diese Algen aber namentlich

in den Buchten wuchern, so sind sie wahrscheinlich durch den Strom

in die freie See hinausgetrieben. Das Gleiche beobachtete Henseu
in der Ostsee, wo die Wasserblte des Stettiuer Haffs (LimnocJd/de
os aquae) weit in der See zu finden war.

Die Zusammensetzung der einzelnen Fnge, selbst bei glei-

chem Volumen, ist nicht immer die gleiche: Formen verschwinden und

neue treten auf. So wurden im Norden in den Fngen ca. 150 Formen

unterschieden, dann vom Floridastrom an, wo ein i)ltzlicher Wechsel

eintrat, ca. 300.

Manche dieser Formen sind in ihrer Gestalt sehr konstant, andere

variieren sehr stark, so z. B. Ceratium tripos, von dem bisher 98 For-

men unterschieden werden mussten; dabei zeigt sich, dass die uni-

versellen Arten zahlreich auftreten, whrend die regional begrenzten
immer als Nebenformen zu erkennen sind.

Aus den Zhlungsresultaten gibt Hensen ein paar Beispiele.

Die Tabelle ber die Menge der Copepoden ergibt, dass im Mittel im

Fange 55255 Individuen vorhanden sind, die am meisten abweichenden

Fnge knnen Gmal so gro oder klein als dieses Mittel sein, im All-

gemeinen zeigt es sich aber, dass die Zahlen wellenfrmig verlaufen.

Die Frage nach der Produktion des Ozeans lsst sich natrlich

noch nicht in vollem Umfang beantworten, fr eine bestimmte Zeit

aber gibt die Plankton -Expedition die Lsung.
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Die Pfhmzenwelt der Hochsee hat in Herrn Dr. F. Schutt
einen Bearbeiter gefunden, der in seiner an orig-ineileii Gedanken
reichen Arbeit nns eine Uebersicht ber die Meerespflanzen und die

Grundhig-e zu einer Pflanzenozeanog-raphie liefert.

In seiner Einteihing stellt Hchiitt die Haplophyten, einfacher

gebaute Pflanzen
,

den Svm])hyten, komplizierter zusammengesetzte

Pflanzen, gegenber, von denen fast ausschlielich die ersteren dem
Plankton zuzurechnen sind.

Dieie]Hgen Hai)loi)hyten, die durch ihre Menge die grte Bedeu-

tung im StoftSvechsel des Meeres haben, sind die Diatomeen, Peri-

dineen und 8chizo]>hyten. Die aus 2 Schalen zusammengesetzten
Diatomeen sind entweder Grund- oder Planktonformen und es ist

interessant, wie sich zwischen dem biologischen Verhalten und morj)ho-

logischen Aufbau eine Parallele gefunden hat, dass nmlich die Grund-

diatomeen eine Naht besitzen, aus der ein PlasmafuB austreten kann

(nach M. Schulze), der dann die gleitende Bewegung dieser Formen

bewirkt, whrend diese Einrichtung bei den freischwimmenden Formen

fortfllt. Ebenso sind die an Gallertstielen sitzenden Diatomeen Grund-

formen, da die Stiele stets festgeheftet sind. Ebenso fehlen die Gal-

lertschluche bauenden Diatomeen im Plankton.

Hchst interessant sind die An])assungserscheinungen der Diato-

meen an das Planktonleben. Vor allem muss ihr spezifisches Gewicht

ungefhr dasselbe wie das des Wassers sein, weil sie sonst unter-

sinken oder sich andererseits smtlich dicht an der Meeresoberflche

ansammeln wrden. Der Kieselpanzer der Diatomeen ist schwerer als

Wasser, es muss also dieses Plus wieder ausgeglichen werden; dieses

geschieht einmal durch Oberflchenvergrerung (Coscitiodiscus^ An-

telmlnellia n. gen.), durch spezifisch leichte Keservestoff'e, z. B. Fette,

die aus der Assimilationsthtigkeit resultieren. Auerdem dienen noch

als Hilfsmittel zur Vermehrung der Schwimmfhigkeit die Streckung
der Zelle {Synedra tholassothrix Cleve), die Abflachung (Mnzenform
von Asteromphalm) und endlich eigenartige SchwebapiJarate, die in

Form von Hrnern [Ohaetoceras^ Bacteriasfriim)^ von Stacheln (Bhizo-

solen/a) und von Flgeln {PlanktonieUa Sol Wallich, Schutt) vor-

kommen.

Um bei den langgestreckten Formen ein Sinken bei Senkrechts-

stelhmg in der Lngsaxe zu verhindern, sind vorhandene Spitzen ge-

krmmt (Bhizosolenla semispina Hensen) oder die Zelle selbst ist

gebogen (Pyxilla baltica Hensen), so dass diese Einrichtungen wie

ein Steuer wirken. Ein weiteres Hilfsmittel ist die Kettenbildung, die

auch zugleich als Mittel gegen das Verschlingen durch Tiere dient.

Schlielich ist noch zur Erhhung der Schwimmfhigkeit der Zelle

eine mglichst groe S}iarsamkeit der Kieselwand angewendet, da die

Festigkeit bei den Planktondiatomeen nicht so gro zu sein braucht

wie bei den Grunddiatomeen. Daher sind nicht die ganzen Wnde
21*
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verkieselt, sondern nur ein Gitterwerk {Coscinodiscus) ^
bei anderen

ist die Sparsamkeit noch weiter g-etrieben, sodass schlielieh die Kie-

seleinlagerung- so gering wird, dass die Zelle beim Trocknen zusam-

menfllt {Pyxilla).

Die Peridineen sind durchweg Planktonformen und vermgen
unter Einfluss des T.iclites ebenso wie die Diatomeen aus unorganischen
Stoffen organische zu erzeugen und zwar mit Hilfe der Chromato-

phoren. Vielen fehlt aber das Chromophyll, der charakteristische

Farbstoff der Assimilationsorgane, so dass letztere nicht zu assimi-

lieren vermgen. In den Peridineen sehen wir ein Grenzgebiet zwischen

Tieren und Pflanzen vor uns. Die meisten Peridineen tragen eine

charakteristische Membran, whrend bei einigen diese ganz fehlt

( Gymnodiuien).
Interessant sind die Beziehungen zwischen den morphologischen

Eigenschaften und dem Fundorte. Erstens ist die Zahl der Peridi-

neen -Individuen im kalten Wasser ungleich grer als im warmen

(vom Floridastrom an), dagegen ist die Zahl der Formen im Norden

beschrnkt, im Sden sehr gro, ebenso sind die Formen im Norden

einfacher, im Sden oft hchst kompliziert. Z. B. finden sich von den

Phalacromaceen im Norden 1 Gattung, in den Tropen 5 absonderlich

gestaltete. In den Tropen ist die Variettenbildung ganz auerordent-

lich ausgebildet, so namentlich bei der Gattung Geratlum. Von 8 von

Schutt gebildeten Typengruppen des Cer. fripos finden sich vorwie-

gend im Norden 1, die anderen 7 dagegen sind Warmwasserformen;
whrend aber die eine nordische Gruppe nur 3 Tyi)en enthlt, mehren

sich dieselben in den 7 tropischen Gruppen ins Unglaubliche. Eben-

solche Verhltnisse wie die Tropen zeigt das Mittelmeer.

Bei den Tropenformen ist ebenso wie bei den Diatomeen eine

Oberflchenvergrerung zu bemerken: die Ceratien sind schlanker

gebaut und die Hrner lang, dnn und verbogen, aber auch Stacheln,

Platten, Ringel (Orn/thocerus) und Segel kommen vor.

Von den Schizophyten kommen im Haliplankton allein die

Oscillariaceen hufig vor, die aus einfachen Zellfden bestehen

und namentlich im Warmwassergebiet sich finden. Die eine Gattung
Trichodesmium

^
aus parallelen Fden bestehend, bildet eine Wasser-

blte und scheint mehr Kstenform zu sein, whrend die beiden an-

dern atlantischen Gattungen Xanthothrlchum Wille, aus gelben Bn-

deln, und Heliotricham^ aus gelben kugligen Bscheln bestehend, ty-

pische Hochseepflanzen sind und nie grere Ausammlungen bilden.

Am strksten vertreten sind sie im Sargassomeer und dem Guiuea-

strom. Von anderen Pflanzengruppen wren noch zu nennen die F 1 a -

gellaten, von denen die Dictyocheen namentlich im Norden hufiger

sind, whrend die Xanthelleeu als Symbioten mit den Radiolarieu

zusammen vorkommen.

Ferner sind zu erwhnen die im Warmwasser weit verbreiteten
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Pyrocysteen, die gewisse Aehnlichkeit mit eigentnilicheu Cvsten-

stadien der Peridineen zeig-en. .Schlielich wre noch von Haplo-
chlorophyten die interessante Halosphaera zn nennen, eine einzellig-e

g;riine Alg-e, die von der Expedition mit dem Schlienetz noch

aus 1000 2200 m Tiefe g-efischt wurde
,
trotzdem sie in diesen licht-

losen Tiefen nicht mehr zu assimilieren vermag-.

Von den Symphyteu, kom})lizierter zusammengesetzte Pflanzen,

ist allein das Sargassum erwhnenswert, da es in groen Mengen auf

hoher See zu finden ist, wohin es durch die Strmungen von den

westindischen Inseln getragen wird. Trotzdem diese Alge so auf-

fllig ist, so tritt ihre Menge doch hinter der des mikroskopischen

Materials weit zurck. Die brigen Symphyten sind lediglich au

den Ksten zu finden.

P f 1 a n z e n z e a u o g r a
})
h i e.

Von dieser ist die geogra])hische Seite ganz ungengend gekannt,

da man sich fast niemals mit der Untersuchung lebender Planktou-

pflanzen beschftigt hat, also auch nicht den Ort sicher angeben kann,

wo dieselben gelebt haben; die systematische Seite ist gnstiger, na-

mentlich in Bezug auf die Peridineen und annhernd so auf die Dia-

tomeen. Die Plankton -Expedition bringt zum ersten Mal ein Material,

von dem man genau wei, an welchem Ort des Ozeans die einzelneu

Pflanzen gelebt haben. Vorlufig lsst sich Folgendes aus diesem

Material schlieen: Die Planktonpflanzen werden sich bis zum Lande

hin finden, da sie durch die Wasserbewegung berall hin getragen

werden, whrend die Kstenpflanzen in ihrer Zahl nach der Hochsee

hin abnehmen werden (z. B. Bermudas)^ da viele Pflanzen durch die

Art der Fortpflanzung an die Kste gebunden sind ( z. B. Dauersporen-

bilduug bei manchen Diatomeen).

Florengebiete.

Trotzdem eigentliche Sehranken auf der Hochsee fehlen, so sind

doch Florengebiete im Zusammenhang mit den Strmungen zu er-

kennen, sogar finden sie sich, wenn im selben Strom die physika-

lischen Bedingungen sich ndern (Florida und Golfstrom). Vornehm-

lich sind 2 Florenreiche zu unterscheiden, das kalte und das

warme, deren Grenze im Westen scharf ist (Floridastrom), whrend
im Osten ein allmhlicherer Uebergang statttuidet. Innerhalb dieser

beiden Reiche lassen sich eine Anzahl Floren])rovinzen unterscheiden,

so die Ostsee, Nordsee, der diatomeeureiche Golfstrom, die noch dia-

tomeenreichere Irminger See, der Ostgrnlandsstrom, der der Irminger
See hnliche Westgrnlandstrom, der Labradorstrom mit einer beson-

dern Variett von Cerafiam fripos^ der Floridastrom und Sargassosee
mit eigentmlichen Diatomeen, Peridineen und Oscillarien, dann noch

der Nordquatorial-, Guinea- und Sdquatorialstrom.



32(3 Reisebeschreibiuig der Plaiiktoii-Expcdition.

Eigentmlich sind die Grenzgebiete, da in ihnen bei entgegen-

gesetzt flieenden Strmen eine geringe Wiifc^serbewegung herrscht; sie

sind daher reich an Arten, da diese sich aus beiden Strmen hier

sammehi, biklen aber auch eigene Formen aus.

Floristische Charaktere. In Bezug auf die Art des Vor-

kommens der Pflanzen lassen sich unterscheiden:

Leitpflanzen, die fr ein Gebiet charakteristisch sind, womit

aber nicht Hufigkeit des Vorkommens verbunden zu sein braucht

(Plankton iella^ Cerathim tr'rpos balticum).

Charakterpflanzen geben einem Gebiete ein besonderes in die

Augen fallendes Geprge, mssen also zahlreich vorhanden sein ( Goss-

leriella, Si/nedra thalassothrix).

Lokal formen sind solche Pflanzen, die in einem engeroii Ge-

biete hervortreten, whrend sie in den benachbarten zurcktreten oder

fehlen {Skelettonema im Kieler Hafen).

Massen formen beherrschen das Plankton in einem Gebiet voll-

kommen (Syitedra thalassothrix
, Trichodesmium). Die Zahl der vor-

herrschenden Arten ist beschrnkt, meist eine.

Zahlenformen unterscheiden sich von den vorhergehenden da-

durch, da SS sich an der Massenentwicklung mehrere Arten beteiligen

{Synedra Halsatiae und Syn. thalassothrix).

Begleit formen sind Pflanzen, die neben Massenformen zahlreicher

vorkommen {Ceratiuin fusns neben C. iripos).

Vikariirende Formen sind nahverwandte Pflanzen, die sich in ver-

schiedenen Gebieten ersetzen (Ceratnini tripos scoticum im Golfstrom

der englischen Kste und C. fr. labradoricum im Labradorstrom).

Korrespondierende Formen ersetzen sich in der Hufigkeit
des Vorkommens in den verschiedenen Gebieten (Cor. trip. balticum

Ostsee und C. tr. tergestinum Labradorstrom). ,

Die Vegetationsbilder zeigen die Bedeutung der einzelnen

Pflanzenformen fr das Zusammenleben aller. Uns zu dieser Kenntnis

zu verhelfen, ist allein die quantitative Methode geeignet. Um ein

Bild der Gesamt -Vegetation zu erhalten, hat Schutt die durch

Zhlung gefundenen Werte in Form von Wrfeln auf einer Tafel

dargestellt, sodass man durch Anschauung sofort ein Bild erhlt, wie

sich in den einzelnen Gebieten die einzelnen Pflanzeugruppen zu

einander verhalten. Ganz gCAvaltig berwiegen die Diatomeen, Peri-

dineen und Schizophyceen. Davon herrschen im Norden die Diato-

meen vor, whrend im warmen Gebiet die Schizophyceen am zahl-

reichsten sind, dann kommen die Peridineen und dann erst Diatomeen.

In derselben Weise ist die Peridineen-Vegetation behandelt. Cera-

tiuni mit den Arten tripos, fusus.^ fnrca berwiegt alle andern gewaltig.

Im warmen Gebiet treten sie ganz zurck und dafr erscheinen andere

Formen, die aber auch nicht annhernd die Massenhaftigkeit der

ersteren erreichen.
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In Bezug- aiit" die Vegetationsfurbe, die von den g-elben Chromato-

phoren abhngt, ist ein frappanter Parallelismus zwischen Wasser-

farbe und Pflanzenmenge zu konstatieren. Pflanzenreichtum des Nor-

dens und gelbgrnes Wasser, Pflauzenarmut des Tropenmeeres und

kobaltblaues Wasser.

Herr Prof. Brandt hat ber Beobachtungen berichtet, die er auf

der Expedition ber j.Anjjassuugser seh einungen und Art der

Verbreitung von Hochseetieren'' g-emacht hat. Der Ozean

zeichnet sich durch Gleichmigkeit der Lebensbedingungen und den

Mangel an Schranken fr die Verbreitung der Organismen aus. Die

hauptschlichste Schranke bildet die Temperatur, Avhrend die Str-

mungen die Verbreitung der Organismen vermitteln.

Mannigfaltig' sind die Ani)assungen der Tiere an das Hochsee-

leben. Ein leichtes Schweben wird erreicht durch Ausbildung von

Gallertsubstanz, von Gas, von Fett und durch Oberflchenvergrermig.
Thalassicollen und Koloniebildende Kadiolarien bewirken

ihre SchAvebfhigkeit durch Ausbildung eines Gallertmantels und durch

Vakuolen, die mit einer Flssigkeit ang-efllt sind, die leichter ist als

das Seewasser. Bei Entleerung der Vakuolen sinkt die Kndiolarie,

sezerniert sie neue Vakuolenflssigkeit ,
dann steigt sie. Acantho-

metriden erreichen die Schwebfhigkeit durch besondere Anordnung
ihrer Stacheln (nach dem Mller'schen Gesetz), Mono- und Tripy-
l e e n durch Oberflchenvergrerung- und Gallertsubstanz. T i n t i n n en

schwimmen mit Hilfe krftiger Wimpern ,
wobei das Gehuse meist

nicht nur zum Schutz, sondern auch zur Vergrerung des Reibung-s-

widerstandes dient. Bei Siplionophoren finden sich neben den

Schwimmglocken Gasbehlter [Physophom]^ andere besitzen g-roe

Gasballons [Fhysalia)^ die das Tier ber der Wasseroberflche halten.

Bei Akalephen, Craspedoten und Ctenophoren ist das Gallert-

gewebe zur grten Ausbildung g-ekommen. Die wasserreichen pela-

gischen Wrmer zeigen alle einen gestreckten oder scheibenfrmigen

Krper. Crustaceen sind durch Oberflchenvergrerung ausg-e-

zeichnet, die in g-efiederten Borsten (Copepoden), in der Scheibenform

(Sapphirinen ) und der Streckung des Krpers (Rhabdosoma) besteht.

Bei der Schnecke Janthhia kommt ein Schaumfloss zur Ausbildung-,

whrend Glaucus flossenartige Fortstze hat. Heteropoden sind

gallertig, langgestreckt; ebenfalls gallertig sind die Tunikateu,
manche Fische ( Leptocephahcs ) ^

whrend bei anderen Streckung des

Krpers und eine Schwimmblase (Seenadeln) vorhanden ist oder der

Krper scheibenfrmig ist ( Orfhagoiisciis).

Dann geht Brandt auf die fliegenden Fische ein, ber deren

Bewegung sich zwei Ansichten gegenberstehen. Die einen glauben,

dass der Fisch seine flgelartigen Flossen wie ein Vogel benutzt,

whrend die andern in ihnen nur eine Art Fallschirm erblicken.

Die Phosphorescenz, die bei sehr vielen pelagischen Tieren
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beobachtet ist, ist wahrscheinlich nur eine Beg-leiterscheinung che-

mischer Vorgnge, wenn sich Fette in Geg-enwart von Alkalien mit

aktivem Sauerstofif verbinden.

Was die Farbe der Hochseetiere anbetrifft, so /eigen die direkt

an der Oberflche lebenden eine blaue Farbe ( Crustaceen )
,

die bei

manchen mehr in das Violette bergeht (P/njsalia). Manche zeigen

auch weie Stellen auf blauem Grunde iPontella)^ sodass diese Tiere

bei aufgeregter See, wo die blauen Wellen mit weien Schaumflckchen

gekrnt sind, nicht zu erkennen waren. Ein gleiches gilt von Janthina

und ihrem Schaumfloss. Tiere, die sowohl an der Oberflche als in

einiger Tiefe leben, sind meist transparent [Crnnchia^ Lucifer, Lepfo-

cephalns). Grn Avurde nur bei BalanoglossKS -\jni'ven beobachtet. Die

hufigste Farbe neben blau ist rot und gelb, wie sie manche Tomo})-

teriden, Alciojiiden, Salpen etc. zeigen, rot sind namentlich die Krebse

der Tiefsee.

Die grte Farbenanpassung zeigen die Tiere der Sargassosee, es

berwiegt braun mit wei, wie auch das Sargassnm (braun) mit seinen

aufsitzenden Kolonien von Membrunipora (wei) gefrbt ist.

Dann bespricht Prof. Brandt das Auftreten der Schwrme.
Am reichsten an diesen war der Guinea- und Sd- Aequatorialstrom,

wo Schwrme von Actinien, Por[iita^ Felagia^ Velclla^ Phijsalia^ Hipio-

podius^ Turbellarien, Schizopoden, Janthina^ Pyrosomen, Sali)eu beob-

achtet wurden.

Im Norden waren Schwrme seltener, hier traten nur glanf/ia,

Beroe^ Pteropoden und Salpen je 12 mal schwarmbildend auf; vor

dem Kanal wurde dann noch ein Doliohi in -Hcliwurm getroffen. Im

Sargassomeer fehlten die Schwrme ganz, bis auf einen, der aus

PJiysalia bestand. Letztere knnen aber leicht, da sie ber Wasser

ragen, durch den Wind zusammengetrieben werden. Aktiv scheinen

sich die Organismen also nicht zusammenzuschaaren, sonst wre das

Verhalten des Sargassomeeres unerklrlich, sondern es scheinen die

Strmungen die Schwrme zu bewirken.

In Bezug auf horizontale Verbreitung grerer Plank-

ton-Organismen" ist Folgendes hervorzuheben. Man muss ein

kaltes Gebiet unterscheiden, dessen sdliche Grenze der 40." N. Br.

ist mid dessen Oberflchentemperatur unter 20*^ C. bleibt. Die Tem-

peratur von 20" ist fr viele Tiere eine scharfe Grenze; ebenso wie

hier viele nordische Tiere verschwinden, ebenso treten hier viele neue

auf. Im Norden fanden sich neben einigen Fischarten noch Salpen,

verschiedene Copepoden, Ptero])oden, Sagitten, Tomopteriden, Aglantha.,

PleuvohrancMa
^
Beroe und einige koloniebildende Radiolarien, Trotz-

dem der Norden so reich an mikroskopischen Organismen ist, so sind

die greren Planktontiere weder an Art noch Individuenzahl beson-

ders zahlreich, einen Schluss von letzteren also auf das Gesamt-

plankton zu machen ist verfehlt.
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Das warme Gebiet mit einer Oberflcheiitemperalur von mehr als

20" zeichnet sich aus durch zahh'eichere Fische, namentlich fliegende,

durch Pyrosomen, 8alpen, Cranda, Pterotrncheiden, Janthina^ Cari-

naria^ Glaucus^ 8ag-itten, Strudelwrmer, Porpita , Physalia, Pelagia,

Myxosphaera (eine koloniebildende Kadiolarie).

Wenn auch 8d- und Nordatlantik manches Uebereinstimmende

zeig-en, da sie durch Stromste verbunden sind, so zeigen sie aber

auch manche Verschiedenheit. Eigentmliche Verhltnisse zeigt die

stromlose Sargassosee, da in ihr die Temperatur des Wassers nach

der Tiefe langsamer abnimmt, als in den umkreisenden Strmungen.
Sehr eigenartig war das Vorkommen der koloniebildenden Kadiohirie

Myxosjihaera ^
die nur in diesem Gebiet gefunden Avurde. Vom Sar-

gassokraut kann sie nicht abhngig sein, ihr Vorkommen ist aber

durch die Fortpflanzung bedingt : die Schwrmer treten in 200 m Tiefe

aus. und da sie nur im Sargassomeer in dieser Tiefe eine ihnen zu-

sagende Temperatur finden, so knnen sie sich auch hier nur ent-

wickeln, whrend sie in den Strmungen absterben.

Eine zweite Eigentmlichkeit ist die Uebereinstinmmng von Sar-

gassosee und Golf von Neapel, man kann nur annelmien, dass die

Lebensbedingungen in beiden Gebieten hnliche sind, denn ein Strom

kann nicht die Tiere des Sargassomeeres nach dem Mittelmeer bringen,

da die Entfernung eine sehr groe ist und dieser Tierstrom auch noch

nicht beobachtet ist.

Dr. Dahl berichtet ber Sugetiere, Vgel und Schild-

krten auf hoher See.

Whrend der Plankton -Ex])edition wurde nur einmal eine Schild-

krte 40 geogr. Meilen sdlich der Azoren beobachtet.

Von Vgeln Avurden im Ganzen 24 Arten, davon im freien Ozean

11 Arten beobachtet und zwar an 42 von 76 Tagen, meist waren es

nur einzelne Exemplare, seltener grere Schaaren (5 6 Tage). An

20 Tagen wurde das Schilf von Vgeln begleitet. Im Norden waren

sie am hufigsten, Avhrend sie im Sargassomeer ganz fehlten. In der

Nordsee waren sie bei weitem hufiger, so zhlte Dahl in 392 Mi-

nuten 111 Vgel, also alle 0V2 Minuten 1 Vogel; aus der Flche, die

whrend der Zhlung bersehen wurde, ergab sich, dass auf dem qkm
2 Vgel zu sehen waren. Im Kattegat waren sie noch hufiger, traten

auch fast durchw'eg in anderen Arten auf. Dahl zhlte in 228 Min.

176 Vgel, also in 60 Minuten 47 Individuen.

Sugetiere, Delphine oder Wale wurden an 12 Tagen gesehen.

Davon kommen (i Tage auf den Norden (Phocaena phocaena)^ 2 Tage

Nordquatorialstrom, 2 Tage vor dem Golf von Biscaya {Delphintis

delphis),

Dr. B r g e r t macht Mitteilungen ber einige T r i p y 1 e e n -
(P h a e 0-

darien) Familien.

Nachdem B, kurz auf die neuen Untersuchungen Dreyer's ber
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die kelettbildimg- eing-egangen ist, kommt derselbe nuf die Phaeo-
darieii der Expedition zu si)reehen. Von den tyi)ischen Familien der

Tiefsee werden Tuscaroriden und Circoporiden gefunden, die ersteren

sprlicher; auffllig war an ihnen das Vorkonmien zweier Central-

kapselu und der eigentmliche 8 frmige Kern; die letztere Familie

Avar weiter verbreitet.

Am zahlreichsten fanden sich Vertreter der Familien Medusettiden

lind Challengeriden, von denen einige neue Arten auf einer jirchtigen
Tafel zusammengestellt sind. Beide genannte Familien, sowie die

Orosphriden fanden sich nicht nur in der Tiefe, sondern auch zahl-

reich in der Oberflchenschicht. Eigentmlich war die Verbreitung
der letztaufgefhrten Familie: sie fand sich in der Irminger See und
dem 8d-Aequatorir.lstrom. Die brigen Phaeodarien- Familien wurden
ziemlich allgemein verbreitet getroffen. Arm erwies sich nur die 8ar-

gassosee.

Dr. Lohmann bespricht das reiche Material an Appendicu-
larien, die nchst den Copepoden der Zahl nach die wichtigste

Metazoengruppe im Plankton bilden. Das Maximum ihrer Zahl liegt

immer auf hoher See, eine Ausnahme macht wiederum die Sargassosee,
wo sie sprlicher waren. Zahlreich waren sie ferner im Hafen von

Bermudas (ebenso in Ost- und Nordsee nach Hensen).
Im Ozean leben sie hanptschlich in der Oberflchenschicht bis

400 m, in grijBerer Tiefe sind sie sehr sprlich und in keinen neuen

Arten oder Gattungen vertreten. Die Hauj)tmasse des Materials auf

hoher See machen die beiden Gattungen Otkopleura und FritiUaria

aus, die im Norden allein vorkamen, whrend im warmen Gebiet noch

5 andere Gattungen hinzukamen, von denen 2 neu sind, neben den

beiden erstgenannten sind sie aber ganz sprlich vorhanden.

Loh mann stellte das Verhltnis von Oikopleura zu Fntillaria

fest und fand, dass dieses in einem Wohngebiet konstant ist, bei einem

Wechsel des Gebietes sich aber auch ndert.

Dr. Ap stein hat eine kurze Notiz ber Alciopiden und To-
ni o p t e r i d e n gegeben.

A. zeigt, dass die Alciopiden durchaus Oberflchen- (bis 400 m)
Tiere sind, whrend Tomopteriden einige Mal in grerer Tiefe ge-

funden wurden, trotzdem aber nicht als Tiefseetiere zu bezeichnen

sind. D;inn zeigt er, dass Alciopiden im kalten Gebiet fast ganz

fehlen, whrend Tomopteriden hier zahlreicher sind als im warmen.

Manche Alciopiden-Gattiingen sind sehr weitverbreitet, whrend andere

nur vereinzelt auftreten. Von beiden Familien wurden sehr jugendliche

Individuen freischwimmend gefunden, namentlich von Tomopteriden.
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