
Addendum 
Buchbesprechungen / Book reviews / Analyses 

Muus, B. J. & DAHLSTR6M, P.: Meeresfische der Nordsee, der Ostsee und des Atlantiks. 
Biologle, Fang, wirtscha~liche Bedeutung. L~bers. yon F. TEROrAL. Miinchen: BLV Bayerischer 
Landwirtscha~sverlag GmbH, 1968. 244 pp., DM 18,80. 

Dieses mir iiber tausend, meist farblgen Illustrationen priclatig ausgestattete Buch wendet 
sich, wie es im Vorwort heifer, an alle, ,,die Freude und Interesse an den Geheimnissen und 
Sch~nheiten der Fische haben". Der Titel bzw. die Untertitel sagen noch nicht alles fiber den 
komprimierten Inhalt dieses Taschenbuches; denn in ihm finder der Leser auch noch mancherlei 
tiber die wlrtschaf~llch genutzten Wirbeltosen, wie Hummer, Kaisergranat, Languste, Krabbe, 
Auster, MiesmuscheI etc., dazu einen Abrit~ iiber die Geschichte der Fischerel und eine kurze 
Einf[ihrung in die Probleme, Ziele und Methoden fischerelbiologischer Forschung ]m Meet. 
Eine Einschr~nkung muf~ insofern gemacht werden, als nicht alle bekannten Fische des Atlan- 
tlks, sondern nur diejenigen des n/Srdlichen AtIantiks behandelt werden. 

Nach elner kurzen Einfiihrung in die Morphologie, Anatomie und BioIogie der Fische 
folgt ein Schliissel zur Bestimmung der Fischarten. In den zahlrelch beigegebenen Zeichnungen 
slnd die wichtigsten zur Unterscheidnng herangezogenen Merkmale schwarz elngetragen, wo- 
durch dem Laien die Bestlmmung erhebIich erleichtert wird. 

Den Haupttell des Buches nehmen die Beschrelbungen der einzelnen Fischarten ein. Diese 
sind kurz und priignant; sie informleren den Leser iiber die allgemelnen Erkennnngsmerkmale, 
fiber Vorkommen, Verbreitung, Lebensweise, Fortpflanzung, Ern~ihrung und Wanderungen der 
betreffenden Art. Jeder Beschrelbung ist ein Habitusbild beigegeben, in den meisten F~illen 
werden dari~ber hinaus auch noch Details abgebildet (markante KSrperteile, Eier, Larven, 
N~ihrtiere etc.). Das Verbreitungsgebiet ist in elner kleinen Karte schwarz eingetragen. Bei 
den wirtschat~lich wlchtigen Arten wlrd zudem noch fiber die Fangmethoden und die Ver- 
wertung berichtet, wobei wieder instruktive Zeichnungen den Text wlrkungsvoll unterstiJtzen. 

In diesem Buch ist eine Ffille yon Material in didaktisch vorbildlicher Weise zusammen- 
gestellt worden; dazu kann man den Autoren wirklich gratulieren. Dem Ubersetzer geb[ihrt 
insofern Anerkennung, als er es verstanden hat, den d~inischen Text in ansprechender Form 
ins Deutsche zu iibertragen; sprachliche Holprigkelten, wie sie vielfach in Ubersetzungen anzu- 
treffen sind, sind hier nirgends zu finden. Dieses Buch sei vor allem auch Studenten empfohlen, 
die zu meereskundlichen Studien am Meere weilen. 

Bei einer Neuauflage sollten jedoch einige Unebenheiten, die vielleicht nur dem Fachmann 
auffallen, ausgemerzt werden. Es wird n~imlich eine Reihe yon Fischen mit deutschen Namen 
belegt, die ungebr~iuchlich sind; offensichtlich handelt es sich um direkte L~bersetzungen d~ini- 
scher Vulg~irnamen (z. B. Krausenhai sotlte durch Kragenhai, Seekatze durch SpSke oder 
Seeratte, Stachelmakrele durdx St~Scker oder Bastardmakrele ersetzt werde~ etc.). Ferner sollten 
die im Schl[issel verzeichneten Namen auch in der Beschreibung der Arten wiederzufinden sein 
(z. B.: p. 23 Glanzfisch, p. 121 Gotteslachs, p. 23 Sensenfisch, p. 120 Spanfisch, p. 27 Barsch, 
p. i23 Wolfsbarsch; hier ist auf~erdem der Name ,,Barsch" nicht zutreffend). A. Ko~r~Aus 

LOEWY, A. G. & SIEKEVlTZ, P.: Die Zelle [Cell structure and function]. L~bers. yon V. BOECK~q. 
Mit 83 Abb. Miinchen, Basel, Wien: BLV Bayerischer Landwirtschaf~sverlag GmbH, 1967. 
242 pp., DM 22,- (Ser. Moderne Biologie). 

Die Zellforschung hat in diesem und im letzten Jahrzehnt einen gro~artigen Aufschwung 
erfahren. Die fortschreitende Vertiefung unseres Wissens yon der Zetle als dem Grundelement 
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des Lebens ist in erster Linie der Verkntipfung der klassischen, vorwiegend morphologisch aus- 
gerichteten Cytologic mit den Methoden und der Denkweise von Biockemie und Biophysik zu 
verdanken. Hand in Hand mit dieser in den molekularen Bereick vorstof~enden Forschung 
vollzog sick die Analyse der Feinstruktur der Zelle durch das Elektronenmikroskop, wodurch 
grundlegende Einsichten in den Zusammenhang yon Struktur und Funktion der Zelle und 
ihrer Organellen gewonnen wurden. 

Von diesen eindrucksvollen Fortschritten iegen die Verfasser in ihrem Buck Zeugnis ab. 
Das Schwergewicht dleser Darstellung ist den funktionelIen Aspekten, vor allem der bio- 
chemischen Aktividit, den Syntheseleistungen sowie der Kontrolle und Regulation der Zell- 
reaktionen gewidmet. Einleitend wird nack einigen energetischen Betracktungen tiber das 
Leben die funktionelle Anatomie der Zelle skizziert. Der chemiscken Zusammensetzung und 
molekularen Struktur zellul~irer Systeme sind die n~icksten Kapitel gewidmet. Sie leiten tiber 
zu dem Hauptteil des Bnckes, der Behandlung der biologiscken Dynamik. Dieser Abschnitt 
enth~ilt elne Darstellung der Enzymkatalyse, des Stoffwecksels und der Energetik der Zelle, 
der Informationsspeickerung und -tibertragung durch die Nukleins~iuren, der Membran- 
systeme, des Stofftransports und einiger zellul~irer Regulationsmechanismen. Am Ende jedes 
Abscknittes finder sick eine Zusammenstellung weiterftihrender Spezialliteratur. 

Dieses inhaltsreiche, gestraPfi gesckriebene Buch hat eine sehr fltissige und fachgerechte 
l~bersetzung erfahren. Der deutsche Titel dieses Werkes erscheint jedock in Anbetrackt der 
Tatsacke, dab Physiologic und Biochemie der Zelle im Vordergrund stehen, als zu welt gefaft. 
Es werden zwar die allgemeinen strukturellen und funktionellen Eigenschaffen der Zelle, nickt 
jedoeh die versckiedenen spezialisierten Zetltypen aus dem Tier- und Pflanzenreich dargestellt. 
Insofern kennzeicknet der englische Titel den Inhalt dieses Buckes wesentlich pr~iziser. Ins- 
gesamt ist jedock diese Darstellung jedem, der sick iiber neuere allgemeine Erkennmisse, ins- 
besondere auf dem Gebiet biockemiscker Zellforsckung, informieren will, sehr zu empfehlen. 

H.-P. BULNH~IM 

EBEI~T, J. D.: Entwicklungsphysiologie [Interacting systems in development]. [Tbers. yon 
E. Tl~uMLrl~. Mit 130 Abb. Miinchen, Basel, Wien: BLV Bayeriscker Landwirtsckafisverlag 
GmbH, 1967. 230 pp., DM 22,- (Ser. Moderne Biologie). 

Eine instruktive und ansckaulick geschriebene Einftihrung in die Entwicklungsphysiologie 
liegt hier vor, verfaft in erster Linie fiir Studierende. Der Autor hat es sick zur Aufgabe 
gemackt, den Leser mit einigen Grundtatsacken der Entwicklungsblologie im weiteren Sinn 
vertraut zu macken, zugleick aber auch auf die zahlrelcken ungel/Ssten Fragen hinzuweisen, 
die gerade in diesem Forschungsgebiet gestellt werden, das sick heute ansckickt, in molekulare 
Dimensionen vorzudringen. 

Das Buck betont (wie auch aus dem engliscken Titel hervorgeht) die Wechselbeziehungen 
und Weckselwirkungen yon Entwlcklungsvorg~tngen. Dieses Thema wird zun~ichst erl~iutert 
anhand einer Sckilderung der Befrucktung, der Gastrulation, der Furchung sowie der Organ- 
bildung und leitet tiber zu einer Darstellung der Beziehung zwiscken Kern und Cytoplasma. 
Daran scklielSen sick Kapitel tiber die molekularen Grundlagen der Genwirkung und ihrer 
Regulation wiihrend der Entwicklung an. Weiterhin werden die Bezlehungen zwiscken Zellen 
und Geweben, die stofflicke Regulation des Wackstums, endokrine und nerv6se Koordination 
bei Entwicklungsprozessen und einige Probleme der Immunit~t behandelt. 

Die Darstellung orientiert sick in erster Linie an zoologiscken Beispielen; der botaniscken 
Entwicklungsphysiologie ist dementspreckend nut geringer Raum zugebilligt worden. Der Text 
wird erg~inzt durch zahlreicke instruktive Abbildungen und durch eine Zusammenstellung 
weiterflihrender einscki~igiger Literatur. Obgleich die Literaturangaben in der deutschen Aus- 
gabe erweitert worden slnd, vermiBt man leider in diesem Sckrifienverzeicknis u. a. so grund- 
legende Biicher wie A. KO~tNS ,,Vorlesungen tiber Entwicklungsphysiologie" (Springer-Verlag, 
1965) und J. BONNEI~S ,,The molecular biology of development" (Clarendon Press Oxford, 
1965). Der deutscken Fassung dieses Werkes ist an einigen Stellen anzumerken, daft der l~ber- 
setzer in der Handhabung der biologiscken Fachterminologie nicht ganz sattelfest ist. Diese 
Anmerkungen sollten jedock die insgesamt positive Beurteilung, welcke dieses Buck verdient, 
nicht schm~ilern. H.-P. BULNHEIM 
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DELeVORYAS, T.: Prinzipien der Pflanzenphylogenie [Plant diversification]. L)bers. von 
J. GRAu. Mit 59 Abb. Miinchen, Basel, Wien: BLV Bayerischer Landwirtschaf~sverlag GmbH, 
1967. 153 pp., DM 15,- (Ser. Moderne Biologie). 

Der Autor beschr~nkt sich auf eine kleine Auswahl yon Evolutionsrichtungen in der 
Pflanzenphylogenle, yon denen die meisten - n a c h  seiner Uberzeugung - ,,wirklich H6he- 
punkte der Entwicklung des Pflanzenreichs" darstellen. Kapitel 1 fiihrt ein mit der Charak- 
terisierung der Pflanze, der Gliederung des Pflanzenreiches in 13 Abteilungen, den ersten 
Spuren pflanzllchen Lebens und den einfachsten Pflanzenformen. Mit einigen Evolutionsrich- 
tungen bei der in mehrfacher H;nsicht heterogenen Grnppe der Algen befa~t sich Kapltet 2. 
tn ihrer schillernden Vielfalt der morphologischen Typen, der Fortpflanzungssysteme und der 
Pigmenttypen begegnet uns ein Evolutionsprinzip: Nicht alle Merkmale einer Art befinden sich 
im gleichen EvoIutionszustand; in den meisten Fiillen erfolgen evolutive Anderungen unab- 
h~ngig voneinander und mit verschiedener Geschwindigkeit. Es ist bemerkenswert, dal~ slch 
einges&lagene Entwicklungsrichtungen eines Algenstammes bet anderen St~mmen in paralleler 
oder konvergenter Entwicklung wiederholen, und zwar sowohl im vegetativen wie im genera- 
tiven Bereich. Wie die Algen sind auch die Pilze als chlorophyllfreie Pflanzen (Kapltel 3) keine 
Gruppe natiirlicher Verwandtscha~. Neben Vorfahren unter den Algen diir~en zumindest 
einige yon Protozoen abstammen. Die Evolution der auf Heterotrophie festgelegten Pilze hat 
sehr unters&iedli&e Ri&tungen einges&lagen und damit eine MannigfaItigkeit yon Vegeta- 
tionsk/Srpern, Fortpflanzungsme&anismen und Lebensgemeinschaf[en entwi&elt wie wohl in 
keiner anderen Gruppe der Pflanzenwelt. 

Eines der zentralen Themen dieses Buches ist der Ursprung und die Evolution der Land- 
gefiigpflanzen (Kapitel 4). Na& Ansicht der Morphologen wurde der Ubergang der griinen 
Pflanzen yore Wasser auf das Land dur& die Griinalgen vollzogen, obwohl es nicht zu be- 
weisen ist. Zwar k~Snnte man au& die Braunalgen wegen einer ganzen Reihe yon Merkmalen 
als Vorfahren der Landpflanzen in Erwggung ziehen. Der Chemismus der Braunalgen wider- 
spri&t 5edoch dieser Vorstellung. Nach der Theorie des franz/isis&en Botanikers LIc~IER ent- 
stand die Landpflanze aus einem dreidimensionalen, dichotom verzweigtem griinalgenartigen 
Pflanzenk~Jrper. Die Gr6ge des Evolutionss&ritts vom Wasser (Meet, Gezeitenzone?) aufs 
Land l~gt sich ermessen, wenn man die Vielzahl evolutiver Anderungen betrachtet. Diese gal- 
ten besonders dem Problem der Wasserversorgung, wie die Evolution der WurzeI, der Ab- 
s&tuggewebe, der Leitbiindeletemente. Der Sporophyt wird unter fortschreitender Reduktion 
des Gametophyten zur beherrschenden Phase im Lebenszyklus. Mit der Evolution der Bliiten- 
pflanzen (KapiteI 5) wurden die am h6chsten entwi&elten Gef~gpflanzen geschaffen. In der 
EigenschafL der doppelten Befru&tung - Verschmelzung je eines Spermakerns mit Eikern und 
diploidem Embryosa&kern - unterscheiden sie si& yon primitiveren Gef~gpflanzen. Da andere 
Krlterien der Unterscheidung wenig verl~igli& sind, ist es nahezu unm~SgIich, das erste AuG 
treten der Angiospermen aus Fossilien zu bestimmen. Das Buch s&liegt mit einer pal~iobotani- 
schen Zusammenfassung (Kapitel 6). Au& eine isolierte Betrachtung der Fossilien erm~Sgli&t 
eine Untersuchung der Evolution der Pflanzen iiber lange Zeitr~iume. Pflanzen traten berelts 
vor etwa zwei Milliarden Jahren im Prgkambium auf. Im Terti~r waren alle heute bekannten 
Pflanzengruppen schon vorhanden. 

Wenn man yon dem lapsus memoriae absieht, den f~ir die Moose und Fame reservierten 
Terminus ,,Archegonium" auch auf das weibliche Geschle&tsorgan der Algen anzuwenden, so 
ist das Buch im wesentlichen frei yon groben Fehlern. Die Zielsetzung, in knapper und leicht 
vers6indlicher Form einer breiten Leserschatt gere&t zu werden, birgt die Gefahr der Ober- 
fl~ichlichkeit und Vereinfachung in sich, wet&e der Autor abet durch strenge Auswahi der 
Themen weitgehend gemeistert hat. Das Mag, m6glichst viele Fachausdrticke zu iibersetzen, 
sollte jedo& in engen Grenzen gehalten werden. So h~itte man z. B. start ,Goldalgen" und 
,,Feueralgen" ruhig die Fachausdrii&e Chrysophyta und Pyrrhophyta verwenden k~Jnnen. 
Andernfalts mligte der Autor konsequent bleiben und auch Ausdrii&e wie Chlorophyll und 
Phycocyan in ,,Blattgriin" und ,,Algenblau" iibertragen. 

Im ganzen jedo& ist dieser Streifzug durch die Phylogenie der Pflanzen mit Hinweisen 
auf weiterfiihrende Literatur am Ende eines jeden Kapitels sehr anregend und ein Gewinn fiir 
die deutschsprachige botanis&e Literatur. G. D~B~s 
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ODUM, E. P.." Ukologie [Ecology]. Ubers. yon P. B. BRAUN. Mit 39 Abb. Mfinchen, Base1, 
Wien: BLV Bayerischer Landwlrtscha~sverlag GmbH, 1967. 161 pp., 15,- DM (Ser. Moderne 
Biologie). 

Die UkoIogie ist ein Wissenscha~szweig ira Gesamtkomplex der biologlschen Disziplinen, 
der kurz vor der Jahrhundertwende seinen Anfang nahm, also nicht mehr altzu jung ist, der 
aber wie etwa die Bio&emie und Mole kularbiologie erst in den letzten Jahrzehnten die ent- 
s&eidenden Fortschritte erfahren hat. Die Ukologie ist die Wissens&afk yore Haushalt der be- 
Iebten Natur. S~mtli&e Lebewesen his zum Menschen stehen mit ihrer Existenz niemals allein, 
sondern in einer Umwelt, in der und yon der sie leben, an die sie si& im Laufe der Jahr- 
milliarden dauernden Entwi&lung des Lebens angepaflt haben, yon der sie abh~ngen, die sie 
abet auch ihrerseits beeinflussen und ver~ndern. Alle Lebewesen sind mit der unbelebten Um- 
welt ebenso wie mit den anderen Organismen dur& ein dichtes und vielfiiltig verschlungenes 
Netz yon wechselseitigen Beziehungen, Abh~ingigkeiten und T~itigkeiten verbunden. Das oPt 
gebrauchte Bild vom Kreislauf des Lebens mit Auf-, Urn- und Abbauvorg~ngen, mit Produ- 
zenten, Konsumenten und Reduzenten kann den Ausgangspunkt der /5kologischen Forschung 
verdeutlichen. Sie hat es niemals mit einem Einzelorganismus zu tun, sondern immer mit klei- 
neren und gr6t~eren natiirli&en Einheiten, mit Populationen, Lebensgemeins&at~en, ,,i21ko- 
systemen" und den Naturvorgiingen im Ganzen. Die Aufgabe der OkoIogie ist es, die opt sehr 
komplizierten Beziehungen zwischen Umwelt und den Organismengruppen und zwis&en 
diesen selbst aufzude&en und in den natiirlichen Zusammenh~ingen qualitativ und quantitativ 
zu erkl~iren. 

Die in der umfangreichen modernen ~Skologischen Literatur vorhandenen Werke fiber die 
allgemeinen und speziellen Probleme der Ukologie sind vielfach na& den grogen Lebens- 
rgumen Land, Siigwasser, Meer aufgegliedert und bleiben in erster Linie wohl den Fachbiologen 
und iJkologen vorbehalten. Mit dem vorliegenden Bu& ist der sehr willkommene Versuch hin- 
zugekommen, einen gr6geren Leserkreis in die Grundtatsachen und Probleme der Okologie 
einzuffihren. Das Buch ist in seiner Zielsetzung anspruchsvoll und modern: es gibt sich nicht 
damit zufrieden, eine allgemeine r3bersi&t zu bringen, sondern will den Leser mit den kon- 
kreten Einzelfragen vertraut machen und Methoden und Wege zur exakten L/Ssung aufzeigen. 
Inhaltsangabe nach den Kapiteliiberschrii%n: (1) Das Gebiet der OkoIogie. Terminologie und 
Bereich der ~kologie (sie wird bier als ,,Wissens&aPt yon der Struktur und Funktion der 
Natur" definiert). (2) Das Okosystem. Die Komponenten eines Ukosystems; Ein Raums&iff als 
Ukosystem; Der Teich als iDkosystem; Ein einfaches terrestrisches Ukosystem; Das Korallen- 
rift, ein sehr kompliziertes ~kosystem; Auf eine Fl~&eneinheit bezogenes Chlorophyllmodell; 
Taxonomische Komponenten im Ukosystem, die/Skologische Nische; Der Artenbestand einer Bio- 
z/Snose; Die Beziehungen zwischen Struktur und Funktion im ~kosystem. (3) Energieflul~ und 
Stoffwechsel in der Natur. Energie und Materie; Nahrungsketten und trophische Bereiche; Die 
Beziehung zwischen Energieflug und Bestand; Produktions- und Nutzungsraten; bin Y-f6r- 
miges Energieflut~diagramm als Arbeitsmodell; Verbreitung der Prim~rproduktion auf der 
Erde; Aufzeichnen der Energiewege und Messen der Gr~Sge des Energieflusses. (4) Biogeo- 
chemische Zyklen. Mengen und Verh~ilmisse; N~ihrstoffe; Die zwei Grundtypen biogeochemi- 
scher Kreisl~iufe; N~ihrstoffkreislauf und Energieflug auf Populationsebene; Fallout und Stron- 
tium 90. (5) Begrenzungsfaktoren - Erweiterung des Liebigschen Gesetzes. Die experimentelle 
Ann~iherung zur Untersuchung von Begrenzungsfaktoren; ~kologische Ind]katoren; Existenz- 
bedingungen als Regulierungsfaktoren. (6) Okologische ReguIierung. ~kologische Sukzession; 
Biologische Kontrolle auf der Populationsebene; ~kologie und Evolution. (7) Haupt6ko- 
systeme der Weh. Die Meere; Flugmiindungen und Meereskiisten; StrSme und Fliisse; Seen 
und Teiche; Sfimpfe; Wiisten; Tundren; Graslandschatten oder Steppen; W~ilder. 

Di e Inhaltsangabe I~it~t erkennen, dag der Autor, ein international anerkannter Fa&mann, 
das umfangreiche Gesamtthema stoffli& so gegliedert hat, dab die wesentli&en Fragen in mo- 
derner Form behandelt werden, ohne unter der vorgegebenen Kfirze zu leiden. Fiir die Gesamt- 
konzeption ist offenbar ents&eidend, dag das Buch aus langj~hrigen Vorlesungen und prak- 
tischen t~bungen hervorgegangen ist. Das kommt vor allem darin zum Ausdru&, dat~ es sich 
nicht in der Behandlung der in der Umwelt wirksamen Aut~enfaktoren und der Anpassungen 
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der Organismen, dai~ es rich nicht in der Beschreibung der 6kologischen Systeme ersch/SpPc, daig 
vielmehr in allen wichtigen Punkten auch auf die methodis&en Fragestellungen eingegangen 
und dem Leser gezeigt wird, wie an die L~isung der komplizierten und komplexen Einzel- 
probleme mit praktischen Versuchen herangegangen werden kann. Dabei kiSnnen dann nicht 
nur qualitative, sondern auch quantitative Resultate erzielt werden. Erst die quantitativen 
Daten ermiigIi&en es beispidsweise, die Bedeutung der Glieder einer Lebensgemeins&at~ ftir 
die sich in ihr abspielenden Lebensprozesse zu erkennen und zu verstehen. Dal~ gerade die 
Fragen der biologischen Produktion, des Stoffkreislaufes, der Nahrungsketten und Trophie- 
stufen unter dem Gesichtspunkt der Energiebilanz, des ,Energleflusses" bevorzugt berti&sichtigt 
werden, macht den besonderen Charakter des Buches und seinen Vc~rzug aus. Das gleiche gilt 
far die Illustrationen und besonders die instruktiven Diagramme. Die bildliche Darstellung der 
far die 6kologische Untersuchung eines speziellen Biotops zur Verftigung stehenden und prak- 
tisch benutzten Hilfsmittel gibt in didaktis& geschickter Weise die M6glichkeit, theoretis&e 
Probleme dem Leser leichter zug~inglich zu mac_hen. Am S&Iug jedes Kapitels finden sich aus- 
rei&ende Angaben tiber weiterfiihrende Literatur. 

Verstiindlicherweise betreffen die praktis&en Beispiele die Ukosysteme der Naturland- 
schapten der USA. Man erf~ihrt dabei u. a. die interessante Tatsache, dag das Feuer in bestimm- 
ten offenen Graslandschapten die Funktion eines gezielt angewendeten und niitzlichen ~Skologi- 
s&en Regulierungsfaktors haben kann, well es das Aufkommen yon Niumen und Str~iuchern 
verhindert, die den Graswuchs hemmen, l~berhaupt wird auf den Einflug des Mens&en auf die 
Okosysteme immer wieder hingewiesen, sei es in positivem oder negativem Sinne. Der Autor 
lgflt keinen Zweifel daran, daft in der Gegenwart und in der nahen Zukunpt die gr6gten An- 
strengungen berechtigt sind und gema&t werden mtissen, in der 6kologischen Fors&ung zur 
Erkennmis der Grundlagen und tieferen Zusammenh~inge vorzudringen, die nad~ dem jetzigen 
Stand immer noch als sehr gering bezeichnet werden mug. Von den Fortschritten in der ~5ko- 
logischen Grundlagenforschung, vom richtigen Verst~indnis des biologis&en Ges&ehens in der 
Natur wird es abh~ngen, ob der Mensch die beiden far seine Existenz entscheidenden Auf- 
gaben wird l~Ssen kiinnen, einmal des Problems der Ern~ihrung der rapide wa&senden Bev{5i- 
kerung Herr zu werden, zum anderen die Ma&tmittel der Technik so zu lenken und sinnvoll 
einzusetzen, dag die Natur ni&t zerst~Srt oder irreversibel gesch~idigt wird. 

Gewisse M~ingeI der sprachli&en ~bertragung (sprachliche Schnltzer, aus der 1Jbersetzung 
erkl~irbare Wortkonstruktionen) fallen gegentiber den Vorztigen des Bu&es weniger ins Ge- 
wi&t. Es kann allgemein empfohlen werden. B. WEI~NrR 

HEYn~ANN, B.: Die biologische Grenze Land - Meer im Bereich der Salzwiesen. Mit 63 Abb., 
37 Tab. und 12 Taf. Wiesbaden: F. Steiner, 1967. 200 pp., 46,- DM. 

Der deutschen NordseekiJs~e ist in einem brdten Gtirtel das Wattenmeer vorgelagert, Als 
Schwemmland verdankt es seine Entstehung der auf- und abbauenden T~itigkeit des Meeres und 
erh~iit durch den Gezeitenwechsel den Charakter einer Grenzlandschapt zwischen Meer und 
Land, in der die Lebensbedlngungen extremen Schwankungen unterworfen sin& Zwischen dem 
eigentli&en Watt, das bei Hochwasser regelm~igig iiberflutet wird und nach seiner Tier- und 
Pflanzenbesiedlung als tiberwiegend marine Lands&aPt zu betra&ten ist, und dem h/Sher ge- 
legenen Festland, das dur& Hiihenlage oder Eindeichung dem Einflufl des Meeres st~indig ent- 
zogen ist, tiegen an ges&titzten Stetlen der Nor& und Ostsee die Salzwiesen. Es sind dies die 
begriinten Vorland- oder Marschgebiete, in denen die Anlandungsvorg~nge dutch Sedimentie- 
rung und Pflanzenbesiedlung zu einer Aufh~Shung bis wenig unter die MThw-Linie geftihrt 
haben. Die Salzwiesen liegen also im Grenzgebiet zwischen Eu- und Supralitoral; insbesondere 
stehen sie in den unteren Lagen noch unter dem regelm~igigen Einflug des Meeres, wiihrend die 
h6heren Lagen nur "con den Ho&fluten erreicht werden. Die Elberflutung, der hohe Salzgehalt 
des Bodens, die Besiedlung mit Halophyten und eine sowohl zeitli&e wie r~iumliche (horizon- 
tal-vertikale) Sukzession der Vegetation sind die Eigenschapten, die die Salzwiesen zun~&st 
unmittelbar kennzeichnen. 

Die bisherige Erfors&ung dieser Vorlandgebiete, die als S&afweide au& bereits landwirt- 
schaf~lich genutzt werden, geschah vor allem unter den Gesichtspunkten des Ktistenschutzes und 
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der Landgewinnung. Ihrer Bedeutung ftir die Anlandungsvorg~inge entsprechend wie auch wegen 
ihrer h~Schst interessanten pflanzenphysiologischen Aspekte ist die Halophytenvegetation schon 
frtihzeitig in die Untersuchungen einbezogen worden. Demgegentiber sind in der zoologischen 
Erforschung der Salzwlesen an der deutschen Nord- und Ostseektiste die entscheidenden Fort- 
schritte erst in den beiden letzten Jahrzehnten erzielt worden, vor allem unter dem Einflui~ 
yon A. REMANE und seiner Schule. 

Mit dem vorliegenden Buch setzt der Verfasser die Zusammenfassung der Ergebnisse seiner 
und seiner Mitarbeiter langj~ihrigen Untersuchungen tiber die Fauna der Salzwiesen fort. Im 
gleichen Verlag sind yon ibm bereits frliher erschienen: 1960, Die bioztinotische Entwicklung 
vom Vorland zum Koog. Teil I, Spinnen (Araneae; 168 pp.) und 1962, II. Tell: K~ifer (Cole- 
optera) 197 pp.). Wie die Titel erkennen lassen, handelt es sich um die zootogische i2ikologie der 
Salzwiesen. Das triflt in besonderem MaLe auch fiir das vorliegende Werk zu und kann durch 
die Inhaltsangabe gezeigt werden: I. Problematik, Zielsetzung. II. Zusammenarbeit. III. Me- 
thodik (Freiland- und Laboruntersuchungen). IV. Untersuchungsorte. V. Charakterisierung des 
Lebensraumes, 1. abiotjsche Faktoren (Boden, Wasser, Niederschlag, Uberflutung, Salzgehalt, 
Temperatur, Wind, Lieht), 2. Vegetation. VI. f3bersicht tiber das Arteninventar. A. Statik der 
Artenverteilung (deutsche Nord- und Ostseektiste, Kulturbiotope und Salzstellen des Binnen- 
landes, finnische Ostseektiste, franz/Ssische Atlantikktiste und englische Ktisten, franziSsische 
Mittelmeerktiste, tibrige Regionen). B. Dynamik der Artenverteilung, 1. Sukzessionen (Suk- 
zessionsphasen vom Salzwiesenvorland bis zum eingedeichten Land an der deutschen Nordsee- 
ktiste, Deiche als Grenzbiotope zum f3berflutungsbereich, Vergleich j~ingerer und ~ilterer Suk- 
zessionsstadien an der Nordseeki~ste mit dem Binnenland), 2. Expansion der Arten als Grund- 
lage der Sukzessionen (Expansion im Bereich des Bodens, der Luff, des Wassers, Untersuchungen 
auf isolierten Halligen, der Zeitfaktor). C. Die/Skologische Bindung an die biologische Grenze 
Land - Meer (Bindungen an Vegetation, Salzgehalt des Bodens und des Wassers, an Feuchtig- 
keit, ~berflutung). D. Die/~kologische Resistenz gegentiber der biologischen Grenze Land - 
Meet, 1. Resistenz gegentiber Aufenthalt auf der Wasseroberfl~iche, 2. Resistenz gegen fSrber - 
flutung in Abh~ingigkeit yon (a) exogenen Faktoren abiotischer (Temperatur, Salzgehalt, Sauer- 
stoffgehalt, Wasserbewegung, Substratbeschaffenheit, f3berflutungsrhythmik) und biotischer 
Natur (Nahrungszufuhr), (b) endogenen Faktoren (Entwicklungsstadium, Geschlecht, jahres- 
zeitliche Adaptation,/Skologische Herkunft). E. Anpassungen an die biologische Grenze Land - 
Meer, 1. Anpassungen in der K~rperstruktur, 2. physiologische Anpassungen, 3. Verhaltens- 
m~t~ige Anpassungen, 4. Anpassungen durch strukturelle Ver~inderungen des Substrates, 5. 
Anpassungen in der Jahresperiodik. 

Die Intialtsangabe macht deutlich, daf~ es das erste Anliegen des Autors ist, eine 
zusammenfassende f3bersicht (belegt durch zahlreiche Tabellen) tiber den Artenbestand und 
die Zusammensetzung der terrestrischen Salzwiesenfauna zu geben, und zwar nicht nut stati- 
stisch-deskriptiv, sondern auch unter den dynamischen Aspekten der Artensukzessionen, der 
~kologischen Bindungen und bioIogischen Anpassungen. Erstaunlich ist die gro!% Zahl der 
Arthropodenarten und ihre stellenweise hohe Bestandsdichte. Ferner will er dutch den Vergleich 
mit den Faunen der Satzwiesen anderer L~inder und mlt der Besiedlung yon Kulturbiotopen 
und Salzstellen des Binnenlandes den ~Skologischen und tiergeographischen Zusammenhang her- 
stellen. Das Vorkommen vikariierender Gattungen und Arten ist ein ebenso interessantes Ergeb- 
nis wie dieses, dal~ nicht wenige Arten gleichzeitig im Binnenland und in den Salzwiesen vor- 
kommen. Das trifft vor allem ftir K~ifer zu und fiJhrt zu dem Resultat, daf~ die halobionten 
und halophilen Arten im Binnenland entstanden sind, w~ihrend yon den halobionten und 
halophilen Spinnenarten angenommen wird, daf~ sie ihre Resistenzeigenschaften im Ktistengebiet 
selbst erworben haben. - Die im zweiten Tell zusammenfassend dargestellten experimentellen 
Untersuchungen gelten vor allem der Frage nach der Resistenz gegentiber dem ftir die Existenz 
der terrestrischen Formen wichtigsten Faktor: der f3berflutung durch das Meer. Die vergleichende 
Berticksichtigung des Groi~experiments der Eindeichung, die durchweg ein erstaunlich schnelles 
Anwachsen der Fauna zur Folge hat, best~itigt das Resultat, dat~ die rdberflutung der wichtigste 
begrenzende Faktor fiir Artenbestand und Bestandsdichte ist. 

Die langjiihrigen vielseitigen und ergebnisreichen Untersuchungen des Verfassers und sei- 
net Mitarbeiter, die dutch TabelIen und Bildmaterial gut illustriert werden, haben gezeigt, dab 



162 Addendum 

die Salzwiesen auch in zoologisch-6kologischer Hinsicht eine interessante Grenzlandschaft dar- 
stellen. Das entscheidende Merkmal ist, daf~ dies weniger ftir marine Formen gilt. Die MThw- 
Linie ist fiJr die meisten Meerestiere, wenn man yon der Ki.istengrundwasserfauna absieht, die 
Grenze, die nach oben nut  yon sehr wenigen Arten iiberschritten werden kann. Vielmehr find 
es ~iberwiegend terrestrische Formen, vor allem aus der so artenreichen Gruppe der Arthropo- 
den, die yore Land her in die Gebiete der Salzwiesen vordringen und faunis6sch den Charakter 
dleser Bioz6nose bestimmen. B. WEt~N~R 


