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W. R. G. ATKINS. Seasonal Variations in the Phosphate and Silicate Con-
tent of Sea-Water in Relation to the Phytoplankton Crop. Pt. V.
November 1927 to April 1929, compared with earlier years. Journ.
Mar. Biol. Assoc, N. S., Vol. XVI, No. 3. Plymouth, 1930.

Schon die friiheren Untersuchungen von ATKINS und Mitarbeitern
(seit 1923) haben gezeigt, dass Phytoplankton- und Nahrstoffgehalt (Phos-
phat, Nitrat, Silicat) etwa folgenden jahrlichen Verlauf nehmen: In dem
wahrend des ganzen Winters nahrstoffreichen, planktonarmen Wasser fin-
det im Friihling eine plotzliche starke Planktonentwicklung statt, wahrend
gleichzeitig ebenso plotzlich der Nahrstoffgehalt sinkt und Nahrstoffmangel
bald der Entwicklung ein Ende macht. Teils aus dem abgestorbenen Plank-
ton, teils durch vertikale Mischung mit tieferen Schichten wird neuer
Nahrstoff zugefiihrt und neues Planktonleben kann entstehen; so wechseln
Planktonwucherungen und Nahrstoffregeneration noch oft wahrend des
Sommers, ohne dass jedoch annahernd wieder die Starke der Friihjahrs-
wucherung erreicht wtirde. Erst im Herbst setzt meistens noch einmal
eine starkere Entwicklung ein, auf die dann das Wintersterben folgt, das
die ganzen Nahrstoffmassen frei werden lasst und den Phosphat-, Nitrat-
und Silikat-Gehalt des Wassers wieder auf das hochste Niveau bringt.

Das ist der allgemeine Typus des jahrlichen Verlaufes. Im Einzelnen,
wie in der Haufigkeit, der Intensitat und Dauer der Produktionswellen
konnen betrachtliche Unterschiede zwischen den Jahren auftreten; be-
sonders aber flndet das Einsetzen der ersten Friihjahrswucherung zu sehr
verschiedenen Zeiten statt, die bis 6—7 Wochen auseinanderliegen konnen.
Die Planktonproduktion ist nun von grosstem Einfluss auf das Gedeihen
der Fischbrut und sie bedingt deshalb auch mit die Verschiedenheit der
Fischjahrgange. Der Termin der Friihjahrswucherung kann nicht von dem
Nahrstoffgehalt des Wassers abhangen; Nahrstoff ist ja in der Zeit im
Uberfluss vorhanden. Auch mit der Temperatur konnte man keine Bezie-
hung. entdecken. So bleibt noch die Wirkung des Lichts zu verfolgen.

ATKINS hat fiir eine Reihe von Jahren den Verlauf der B e l e u c h t u n g
in dem untersuchten Gebiet festgestellt (zuletzt auch photometrisch regi-
striert) und mit den iibrigen Resultaten verglichen. Danach scheint tat-
sachlich das Einsetzen der Planktonentwicklung im Friihjahr sehr von
der Intensitat der Beleuchtung abzuhangen. Bei der Kalkulierung der
wirksamen Beleuchtung ist zu beriicksichtigen, dass sie sich aus zwei
Bestandteilen zusammensetzt: 1) dem direkten Sonnenlicht, dessen Wirkung
sehr von der Sonnenhohe abhangt, vor allem in den tieferen Wasserschich-
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ten. Nur wenn man dieselben Monate vergleicht, kann man die meteoro-
logische Sonnenscheindauer als Mass fiir die Wirkung des direkten Sonnen-
lichts einsetzen; 2) dem diffusen Tageslicht, dessen Wirkung durchschnitt-
lich die Halfte des Sonnenlichts betragt. Sein Mass ist die Tageslange.

Um die mittlere monatliche Gesamtwirkung der Beleuchtung zu be-
kommen, addiert man zu der mittleren monatlichen Tageslange das zwei-
fache der mittleren monatlichen Sonnenscheindauer. Diesen Wert nennt
ATKINS die mittlere »wirksame Tageslange« des betreffenden Monats
und er flndet, dass im allgemeinen, wenn schon iriih hohe wirksame Tages-
langen erreicht werden, auch friih die starke Phytoplanktonwucherung
stattflndet.

Es miissen aber auch lokale Ursachen den Termin und die Intensitat
des Friihjahrswachstums beeinflussen, denn dieses setzt nicht an alien
Stationen zugleich ein. Solche Einfliisse ko'nnen nicht von der Kiiste oder
Fliissen stammen. Es kann namlich ebensogut die Planktonwucherung an
einer landferneren Station beginnen wie an einer landnaheren. Ausserdem
ist Flusswasser meistens viel armer an Phosphat und Nitrat als Meer-
wasser im Winter und Vorfmilling; Silikat ist zwar reichlicher vorhanden,
wird aber iiberhaupt wohl nie Minimumfaktor fiir das Plankton.

Die photometrische Lichtregistr ierung mit der Kaliumzelle in
verschiedenen Tiefen zeigen, wie ausserordentlich wechselnd die Licht-
durchlassigkeit des Wassers sein kann, wenn Triibungen durch Plank-
ton auftreten. Die Durchlassigkeit kann bis auf 1/s vermindert werden.
Die Lichtmengen, die den unteren Schichten zugeiiihrt werden, konnen
dadurch ebenso stark wie z. B. durch die Unterschiede zwischen Sommer
und Winter verandert werden.

Die fiir das Plankton giinstigste Beleuchtung liegt nicht immer in den
obersten Schichten, da hier im Hochsommer das Licht oft so intensiv ist,
dass das Wachstum geschadigt wird und Regeneration von freiem Nahr-
stoff eintritt. Fur die Untersuchung der jahrlichen Schwankungen wurde
deshalb die 5 m-Tiefe gewahlt.

Die Hauptstatten der Regeneration sind Tiefen- und Bodenwasser,
wo auch wahrend des Sommers Riickbildung von Nahrstoff stattflndet,
der langsam wieder den durchlichteten und planktonreichen Oberschichten
zugefiihrt wird. Er wird aber so schnell verbraucht, dass freier Nahrstoff
im Sommer die Oberflache nicht erreicht.

Fiir alle diese Folgerungen wurde die Grosse der Phytoplanktonproduk-
tion aus dem Phosphatverbrauch berechnet, d. h. aus der Abnahme des
Phosphatgehalts an zwei aufeinander folgenden Beobachtungsterminen.
Regeneration entspricht dann umgekehrt Phosphatzunahme. Produktion
und Regeneration folgen sich in oft sehr kurzen Abstanden. Wie kurz
diese Abstande sind, hangt offenbar z. T. vom zeitlichen Abstand der Beo-
bachtungstermine ab, denn 1928, wo besonders haufig beobachtet wurde,
sind diese Abstande besonders klein. Man kann also die Termine garnicht
eng genug legen.

Das Silikat wird im Gegensatz zum Phosphat scheinbar nie begrenzen-
der Faktor. Die Silikatgehalte sind stets viel ho'her als die Phosphatgehalte.
So ist das mittlere Maximum an der internationalen Station El (Mitte
der Kanalmiindung) fiir P2O5 etwa 35 mg/m3, fiir SiO2 2—300 mg/m3

D
ow

nloaded from
 https://academ

ic.oup.com
/icesjm

s/article/6/2/287/600452 by guest on 09 April 2024



289

(Mitte Winter) und das Minimum < 1 mg P2O5/m
3 und 33 mg SiO2/m

3

(Mitte Sommer). Der jahrliche Gang dieser beiden Faktoren ist sehr ahn-
lich, nur setzt der Friihlingsabfall des Silikats etwas friiher ein als der
des Phosphats. Es mag das damit zusammenhangen, dass zuerst die
Diatomeen anfangen zu wuchern. Die Gesamtkohlensaure zeigt denselben
jahrlichen Gang, aber die Ausschlage sind naturgemass viel geringer.

Die Methoden zur Bestimmung von Phosphat und Silikat wurden
weiter verbessert. Es wurde ein exakteres Verfahren angewandt, um sehr
kleine Phosphatkonzentrationen zu bestimmen, denn es interessiert ja
besonders festzustellen, wie weit das Plankton dem Wasser den Nahrstoff
entziehen kann. Bei der Silikatbestimmung wird auf eine Fehlerquelle
hingewiesen, die in der als Standard verwendeten Pikrinsaure liegen kann,
wenn diese nicht ganz rein ist. Da die friiheren Beobachtungen mit einem
Faktor berechnet waren, der mit einer offenbar unreinen Substanz ermittelt
war, so sind die friiheren Resultate entsprechend umzurechnen (mit 1,3
zu multiplizieren).

Von grosster Wichtigkeit fur die Moglichkeit, Schliisse aus den Termin
Beobachtungen zu ziehen, ist es, dass die Ereignisse in einem geschlossenen
System vor sich gehen, dass man also den jahrlichen Ablauf als einen Kreis-
prozess betrachten kann. In der Hinsicht ist nun die Beobachtungsstation
ATKINS' in der Mitte des Kanals besonders giinstig, denn nach den Unter-
suchungen von Harvey ist dort kein wesentlicher Durchstrom vorhanden.
Man beobachtet also immer Vorgange innerhalb derselben Wassermasse.
Es ist deshalb besonders zu begriissen, dass dort diese Untersuchungen
so umfassend iiber lange Zeit hin durchgefiihrt werden. Man darf vielleicht
wiinschen, dass sie noch weiter, z. B. nach der Seite der quantitativen
Planktonforschung hin, ausgebaut werden. H. WATTENBERG.

C. E. P. BROOKS. The Role of the Oceans in the Weather of Western
Europe. Quart. Journ. Roy. Met. Soc, Vol. LVI, No. 234. London,
1930.

The author discusses first the effect of changes of the speed of the sur-
face currents in the Atlantic Ocean, which are caused by changes of the
atmospheric circulation. He points out that an increase of the trade winds
must be expected to be followed by higher surface temperatures in the
North Atlantic and finds this conclusion supported by the observations.
An interesting difference is shown between the effects of the NE. trade
wind and the SE. trade wind. The NE. trade wind has only a small supply
of warm water available for transportation and when this is exhausted
its place is taken by cold upwelling water. An initial temperature increase
of the surface temperature of the North Atlantic is, therefore, soon followed
by a temperature decrease. The SE. trade wind has, on the other hand,
a much greater volume of warm water at disposal for transportation and
strong SE. trade winds are, therefore, followed by high temperatures in
the North Atlantic for a long period. These high temperatures effect in
turn the meteorological conditions in western Europe.

Changes in the cold currents of the North Atlantic, especially the Labra-
dor current, which are caused by changes in the atmospheric circulation,
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