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Buchbesprechungen [Book reviews] 

D r i n g ,  M. J. :  T h e  B i o l o g y  of  M a r i n e  P l a n t s ,  L o n d o n :  A r n o l d ,  1982, 199 pp. ,  D M  46 , - .  

Die Okophysiologie der  ben th i sch -mar inen  Makroa lgen  wurde in  den  le tz ten J a h r e n  in 
mehre ren  Textbfichern fiber aquat ische Okosysteme am Rande oder schlagl ichtart ig mi tbehandel t .  
Abe t  keines  dieser Bficher b ie te t  wie das vor l iegende Buch eine derart ig instruktive Gesamtschau  
fiber die Rolle der  mehrze l l igen  und  e inzel l igen Algen im Meer, wobei  das Schwergewicht  dieses 
Buches al lerdings aufgrund der  exper imente l len  Erfahrung des Autors e indeut ig  auf den  benthi -  
schen Makroa lgen  liegt. 

Die Rolle der  prim~iren 5kologischen Faktoren Licht, Temperatur,  N~_hrstoffe wird ebenso 
sorgfaltig abgehande l t  wie  die b isher  in ke inem Buch im Zusammenhang  dargestel l te  Frage der  
Entwicklungss teuerung yon Algen du tch  Umweltsignale,  e twa dutch  die Photoperiode. Produktivi- 
tat, Morphogenese ,  Strategien der  Meeresa lgen  und  biotische Faktoren (Rolle der  Herbivoren) bei  
der  Frage der  Zonierung b i lden  wei tere  Schwerpunkte  des Buches. 

Dankenswer terweise  wurde auch  e in  kurzes Kapitel fiber die Pf lanzengeographie  der  Meeres-  
a lgen  aufgenommen,  e in  Gebiet ,  welches  du tch  Arbei teu  yon van  den  Hoek  in den  le tzten J a h r e n  
in der mar inen  Phykologie wieder  zum Aufschwung gekommen  ist. Ein Kapitel fiber die Rolle von 
Bakter ien  und  Pilzen im M e e t  sowie ein Kapitel fiber die wirtschaftl iche Bedeu tung  der  Meeresal-  
gen  schlielSen das Buch ab. Die wichtigste  moderne  Literatur ist aufgeffihrt, und  der  Index ffihrt 
ohne Schwier igkei ten  zu den  diversen Aspekten.  Bestechend ist die Gabe  des Autors, auf dem doch 
recht  beschr~nkten  Raum von 200 Sei ten immer  wieder  auf sehr spezifische und  den Leser zu 
e igens t~ndigem Mi tdenken  an regende  Weise in  die heu te  in der  Forschung aku ten  Probleme der 
mar inen  Algen-Okophysiologie  einzufiihren.  K. Lfining (Hamburg) 

J a n g o u x ,  M. & L a w r e n c e ,  J.  M. (Eds):  E c h i n o d e r m  N u t r i t i o n .  R o t t e r d a m :  B a l k e m a ,  1982, 

854 pp. ,  D M  110, - .  

Ein umfassendes  Werk  i iber  die Ern~ihrung der  Stachelh~iuter fehlte bisher.  Daher  ffillt das 
vor l iegende Buch "Echinoderm Nutr i t ion" nicht  nur  e ine  Lficke, als Spezialwerk ist es darfiber 
h inaus  aufgrund se iner  umfassenden  Konzeption e in  Novum. Das Werk umfa_6t 654 Seiten, a l le in  83 
Sei ten s ind Bibliographie,  die z.T.  bis  wel t  in das 19. J ah rhunder t  hineinreicht .  N e b e n  den  
Herausgebe rn  l inden  sich wei tere  17 Autoren.  

Eine A b h a n d l u n g  dieses Umfangs ben6t ig t  e ine ausgesprochen formale und  strikt e ingehal -  
t ene  Gliederung.  Den roten Faden  f anden  die Herausgeber  in  der  Reihenfolge der  e inze lnen  
Ern&hrungsschritte: W a h r n e h m u n g  der  Nahrung,  Nahrung  und  Ern~hrungsweise,  Verdauungssy-  
sterne, Physiologie und  Biochemie der  Ern~ihrung sowie den  6kologisch b e d e u t s a m e n  TeiI fiber 
Effekte der  Ern~hrung auf den Lebensraum. Die wei tere  Gl iederung be ruh t  darauf, dat~ ffir die 
Teile " 'Nahrung und  Ern~hrungsweise" ,  "Verdauungssysteme'"  und  "Effekte der  Nahrungsauf-  
n a h m e  auf den  Lebensraum"  den  e inze lnen  Echinodermenklassen  Seelilien, Seegurken,  Seeigel, 
Sees teme und  Schlangens te rne  separate  Kapitel  gewidmet  sind. Eingeschlossen s ind Kapitel  fiber 
die N~hrstoffzufuhr bei  der  Gametogenese  und  die Ern~hrung der Embryonen  und  Larven. 

Die insgesamt  25 Kapitel s ind gefolgt v o n d e r  Bibliographie,  e iner  Verfassefliste, e inem 
umfassenden  Arten- (10 pp.) und  Sachindex (6 pp.), wodurch die Suche nach  spezieller Information 
wesent l ich  erleichtert  wird. Als ausgesprochen  nfitzlich empfinde ich Wer tungen  und  Zusammen-  
fassungen in Form yon SchluBbetrachtungen,  Diskussionen, a l lgemeinen  Bet rachtungen oder 
Synthesen  am SchluB jedes Kapitels. 
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Jangoux und Lawrence haben  bereits Erfahrung als geIneinsame Herausgeber  der "Echino- 
derrn Studies", Es ist ihnen gelungen, geeignete  Verfasser mit ausreichender wissenschaftl icher 
Erfahrung anf ihrem Pachgebiet  ffir das Werk zu finden, teilweise Co-Autoren aus frfiheren 
gemeinsamen Untersuchungen. Sie haben  es verstanden, das Buch sprachlich in e inen  GuB zu 
ffigen. Den Herausgebern ist uneingeschrankt  zu bescheinigen,  dab ihnen in Anfmachung und 
Inhalt des Buches ein Meisterwerk gelungen ist, das die gesamte bisherige wissenschaftl iche 
Information zum Thema Ernahrung der Echinodermen zusammenfaBt und damit als Meilenstein 
des Pachgebietes Pundament  und Anreiz ffir fruchtbare zuk/Jnftige Untersuchungen sein wird. 

Leider hat sich eine nicht gerade kleine Zahl yon Druckfehlern in den Text und vor allen] in die 
Bibliographie eingeschlichen. Der Preis yon DM 110,-ist  erheblich, aber angemessen.  Zoologische 
und meeresbiologische Fachbibliotheken werden auf das Buch, das sicher schnell  zu den Standard- 
werken z~hlen wird, nicht verzichten kSnnen. D. Siebers (Hamburg) 

G n a i g e r ,  H. & Fors tne r ,  H. (Eds): P o l a r o g r a p h i c  O x y g e n  S e n s o r s .  Ber l in:  S p r i n g e r ,  1983, 

370 pp. ,  D M  118,- .  

Polarographische Sauerstoff-MeBsysteme bi lden heutzutage ein nicht mehr  wegzudenkendes  
methodisches Riistzeug fiir viele biowissenschaftl iche und medizinische Porschungsaufgaben. 
Dieses elektrochemische Analysenverfahren hat irmerhalb der letzten be iden  Jahrzehnte  die 
chemische O2-Bestimmung in w~issrigen Medien  und die Manometrie mehr und mehr abgelSst. 
Angesichts dieser Entwicklung und der vielf~iltigen AnwendungsmSglichkei ten polarographischer 
O2-MeBsysteme wird in dem vorl iegenden Buch der Versuch unternommen,  den aktuelten Stand 
der Forschung und Praxis zu dieser Technik darzulegen. 

Im Vorwort weisen die Herausgeber  darauf hin, dab der Plan zu diesem Werk im Jahr 1978 
w~ihrend eines Workshops am Institut ffir Zoophysiologie der Universitat Innsbruck ents tanden ist. 
Zahlreiche Fachleute haben  an dessen Zustandekommen mitgewirkt. In 27 Beitrfigen, die in 3 
Themenbereiche gegliedert  sind, berichten sie fiber Prinzipien des Aufbaus und der Arbeitsweise 
polarographischer O2-MeBverfahren sowie fiber ihre Anwendung im Labor und  in situ. 

Es wfirde zu weit  ffihren, fiber die zahlreichen inhaltl ichen Details zu berichten. Wer sich fiber 
die physikalisch-chemischen Grundlagen, den Aufbau der verschiedenen pO2-Elektrodentypen bis 
hin zu nadelfSrmigen Mikroelektroden (mit Kathodenspitzen von ca. 0,6 ~nn ~), deren  Empfindlich- 
keit und Langzeitstabilit~t informieren will, erhalt durch dieses Werk eine Ffille yon methodisch- 
technischen Einzelheiten angeboten.  Verfahren zur Respirometrie aquatischer Organismen werden  
ebenso geschildert  wie polarographische O2-Messungen in KSrperflfissigkeiten und Geweben  bzw. 
Einzelzellen. 

Mehrere BeitAige dokument ieren erprobte EinsatzmSghchkeiten ffir 5kophysiologische Frage- 
stellungen, z. B. Messungen von O2-Profilen in Sedimenten, Respirat ionsuntersuchungen an ben- 
thischen Lebensgemeinschaften und sogar - trotz mancher Einschr~nkungen - an Tiefseetieren, 
die durch Einsatz bemannter  Unterwasserfahrzeuge mSglich geworden sind. 

Als Anhang enthalt  das Buch eine nfitzliche Zusammenstel lung yon physikal isch-chemischen 
und physiologischen Erlauterungen, yon Symbolen, eine Beschreibung der klassischen Winkler- 
Methode und ein Stichwortverzeichnis. Erg~nzt durch die weiterffihrenden Literaturverzeichnisse 
der e inzelnen Beitr~ge, stellt das Werk ffir alle auf diesem Gebiet  konstruktiv und messend t~tigen 
Biologen, Mediziner, Hydrologen, Ingenieure und Techniker eine unverzichtbare Informations- 
quelle dar. H.-P. Bulnheim (Hamburg) 

N o r d s i e c k ,  F,: Die europ~iischen Meeres-Geh~iuseschnecken (Prosobranchia). V o m  Eis-  

m e e r  b i s  K a p v e r d e n ,  M i t t e l m e e r  u n d  S c h w a r z e s  M e e t .  2. Auf l .  S tu t tgar t :  F i sche r ,  1982, 

539 pp . ,  D M  224,- .  

14 Jahre nach dem Ersterscheinen ist Nordsieck's Buch mariner Geh~iuseschnecken jetzt in 
einem grSBeren Format, fiberarbeitet und erweitert, neu aufgelegt worden. Allein der Umfang des 
Buches zeigt an, welcher  Mfihe sich der Autor bei der Erfassung aller Arten, Unterarten und 
-Formen" unterzogen hat. Ffir die aufgefiihrten Spezies werden GrSBe, Verbreitung und stichwort- 
artige Beschreibung sowie eine Liste der "Formen'" gegeben,  ffir die Gattungen werden  die 
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typischen Arten genannt.  Der Verfasser scheut auch die oft vernachl~issigten Kleinformen nicht. 283 
Seiten entfallen auf den Text, der Rest auf die (z. T, farbigen) Tafeln und den Index, der sich dutch 
seine nun durchgehend alphabetische Anordnung wohltuend von dem der 1. Auflage unterschei- 
det. In die Numerierung mul~ sich der Benutzer einarbeiten, zumal zwei Ordnungssysteme parallel 
laufen (Tafeln und Arten~ letztere bis ffinfstellig und manchmal noch durch einen Buchstaben 
erg~nzt). 

Das Hauptproblem einer solchen Zusammenstel lung liegt darin, dab viele Gruppen zun~chst 
einer kritischen Oberarbeitung bedurft  h~tten. Dazu w~ire ein Experten-Team notwendig gewesen,  
ein einzelner kann das nicht leisten. So ist die vorl iegende Zusammenstel lung eine unkritische, 
allerdings sehr umfassende Liste gebtieben.  Deutlich tritt die Neigung des Autors zum "'Splitten" 
hervor. Ein Bestimmungsschliissel fehlt~ so muff man als Benutzer entweder  die Gattung schon 
kennen  oder sich nach der  Bflderbuchmethode durchbl~ittem. Die Artbeschreibungen sind be im 
Merkmalsvergleich oft nicht konsequent,  und die Zeichnungen sind qualitativ ganz unterschied- 
lich ausgefallen, von "'gut" bis "'unbrauchbar'L 

Unentbehrl ich ist das Buch fiiz den Systematiker, der sich mit Arten besch~ftigt, deren 
Originalbeschreibungen der Autor zwischen 1973 und 19Y6 in einer i tal ienischen Amateurzeit- 
schrift publiziert hat. Im iibrigen ist das Buch dem zu empfehlen,  der schon gute Prosobranchier- 
Kermtnisse hat, der die Probleme fiberblickt und zu bewer ten  versteht. K.J. GStting (Giel3en) 

Richter ,  A. E.: A m m o n i t e n .  S tu t tgar t :  F r a n k h ,  1982, 136 pp. ,  D M  36, - .  

Seit der raschen Entfaltung der Tierwelt vor ca. 600 Millionen Jahren, sind viele A.rten, ja 
manche Ordnungen und Klassen bereits wieder  erloschen. Zu diesen gehSrt die Unterklasse (bzw. 
Ordnung) der Ammonoidea (Klasse: Cephalopoda). 

Die Besonderheit  der Ammoniten liegt einerseits in ihrer verh~iltnism~l~ig leichten Zug~inglich- 
keit und andererseits in ihrer Formenfiille. Der Autor hat eine Auswahl besonders  sch6ner 
Exemplare zusammengestell t .  Kriterien bei  dieser Zusamrnenstellung waren offensichtlich Erhal- 
tungszustand und Grad der Pr~parierkunst. Die meisten Abbi ldungen bes techen allein schon durch 
die Perfektion der photographischen Wiedergabe.  Selbst feinste Details f inden ihren Ausdruck. 
Dies ist nicht nur ffir das Identifizieren dienlich, sondern fiihrt auch zu einem asthetischen Genul~. 
Bei allen Fossilbildern werden Abmessungen  der Stficke, Fundort und stratigraphische Zone oder 
Formation angegeben.  Das Buch wende t  sich in erster Linie an den Sammler, den Hobbyisten unter 
Laien und Fachleuten 

Einleitend gibt der Autor etliche Beispiele daffir, dab schon sehr alte Aufzeichnungen (vor 
Plinius d.~.) auf die welt  verbreitete Kenntnis dieser Versteinerungen hinweisen,  die wir heute 
Ammoniten nennen.  Der umfangreichste Teil des Textes ist der Beschreibung des Gehauses 
gewidmet.  Hier lernt der Sammler, seinen Fund in fachgerechter Terminologie anzusprechen. 
Weiterfiihrende Literatur wird genannt  und die Anlehnung daran aufgezeigt. 

Die letzten Angeh6rigen der Ammoniten,  mit denen wir auch die Wende Kreide/Tert i t~ 
festlegen, sind vor ca. 65 Millionen Jahren  ausgestorben, Dies bereitet  Schwierigkeiten, Anatomie, 
Ontogenese, Lebensraum und Lebensweise  zu rekonstruieren, die jeweils in kurzen Kapiteln 
behandel t  werden. Unter Bezugnahme auf die n~chsten noch lebenden  Verwandten,  die Nautili- 
den, zeichnet  der Autor einen guten Organisationsplan der Tiere und entwickelt  Verst~ndnis ffir 
ihre Umwelt  und Verhaftensweise.  

Aber auch die Grenzen der heut igen  Kenntnis werden  uns deutlich gemacht  und Beispiele ffir 
interessante und z.T. gegenw&rtig bearbei te te  Fragestel lungen gegeben.  Hierzu gehSren das 
Erkennen des Geschlechtsdimorphismus,  die relative Altersbestimmung, die Funktion yon Apty- 
chen und Anaptychen und die Tiefenkontrolle der Tiere. Gestreift werden  auch mSgliche Grfinde 
ffir das Aussterben der Ammoniten.  

Vielleicht die einzige kleine Hntt~uschtmg mag dem Wil3begierigen das letzte Kapitel betel-  
ten. VerheiBungsvoll klingt der Titel "'Bestimmen", doch der Inhalt beschr~nkt sich auf al lgemeine 
Hinweise und ein Beispiel, bei  dem vorausgesetzt wird, dab die stratigraphische Zone des 
Fundstficks bereits bekannt  ist. Der aufmerksame Leser hatte dagegen  an anderen Stellen des 
Bfichleins Gelegenheit ,  alle wicht igen Best immungsmerkmale kermenzulernen. 

Ffir jeden, der Freude an Fossilien hat, oder sie kennenlernen mSchte, ist das kleine Buch, vor 
allem dank seiner hervorragenden Abbildungen,  ein Gewirm. J. Hfilsemann [Hamburg) 
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Salop ,  L. J.: Geological Evolution of the Earth during the Precambrium. H e i d e l b e r g :  

S p r i n g e r ,  1983, 459 pp: ,  D M  148,- .  

Das Buch befaBt sich in e ingehender  Weise mit den g e g e n w ~ t i g  bekannten  Vorkommen der 
~ltesten sediment~ren Gesteinsserien der Erde und deren stratigraphischer und zeitlicher Einord- 
nung. Der Autor legt weniger  Weft auf die ausfiihrliche Diskussion der so oft und so heiB 
diskutierten Fragen nach der Entstehung der Lebens oder besser  gesagt  der Etablierung des Lebens 
auf der Erde als vielmehr auf die s ichereren und solideren Aspekte der auftretenden Gesteine, ihrer 
Verbreitung, ihrer Altersbest immung sowie ihrer Korrelation auf dem Globus. 

Die Funde yon fraglichen Mikroorganismen in der Isua-Gruppe Gr6nlands werden  nicht 
fiberinterpretiert, die (jfingeren) Stromatolithe und Mikroorganismen der Warrawoona-Gruppe in 
Westaustralien werden hingenommen,  sogar als photosynthetische Populationen, obschon auch 
hierfor die eindeutigen Beweise noch nicht vorliegen. Generell wird die Grenze for deutlich 
erkennbare Fossilien aber wohl mit Recht in das Paleoprotozoikum verlegt (3400 Millionen Jahre 
BP}. In der Ansprache dieser Fossilien als Blaualgen wird noch der alte Begriff fOr die prokaryoti- 
schen Cyanobakterien beibehal ten  und der Beweis fOr deren photosynthet ischen Eigenschaften 
wird unterstellt, obschon er bisher  ebenfalls nicht geffihrt ist. 

Der groBe Wert des vorgelegten Werkes liegt in der erschSpfenden Darstellung der bisher 
bekannten  und untersuchten Gesteinsformationen, in der durchaus vorsichtigen Interpretation und 
Bewertung der sediment~ren und evaporit ischen sowie organogenen Serien und in der Ftille yon 
Kartenskizzen und stratigraphischen S~iulen. Das Buch gibt Arbeitsmaterial in die Hand und 
fiberl~k6t weiterreichende Schltisse dem Leser oder sp~teren Bearbeitern, die tiber mehr  Information 
verftigen. Es ist solide aufgebaut und im al lgemeinen klar und flfissig iibersetzt. FOr das Buch eines 
russischen Autors hervorhebenswert  ist die auBerordentliche Ausgegl ichenhei t  zwischen russi- 
scher und anglo-amerikanischer Literatur, die vSllig den behandel ten  Formationen entspricht und 
die vorhandene Literatur in keiner Richtung verzerrt. 

In der Synthese am Schlu6 des Buches wird der vorsichtige Versuch einer Interpretation tier 
Molassesedimente (Beckenfiillungen nach Krustendeformationen) unternommen mit einer  allge- 
mein zunehmenden  Tendenz (allm~hliche Verh~rtung oder Zunahme der Krustenanteile zu Lasten 
des Mantels) der Dicke sediment~irer Schiittung in die den Orogenen vorgelagerten Tr6ge. Die 
kurze Zusammenfassung fiber die Entwicklung des Lebens basiert noch anf zu ger ingem Datenma- 
terial, urn wirklich ernst genommen werden  zu kSnnen. Hier mag die Zukunft etwas genauere  und 
vielleicht auch modifizierende Schliisse erlauben. W.E. ~ b e i n  (Oldenburg) 

R e i n e k i n g ,  B. & Vauk ,  G.: S e e v S g e l  - Opfer der Olpest. His tor ie ,  U r s a c h e n ,  W i r k u n g ,  

Hi l fen .  ( J o r d s a n d b u c h  Nr  2.) O t t e r n d o r f :  N i e d e r e l b e  Verl . ,  1982, 143 pp . ,  D M  21,50. 

Obwohl die Olverunreinigung der Meere  starke 5ffentliche Beachtung findet und weltweit  
wissenschaftlich intensiv bearbei te t  wird, fehlte bisher ein Buch, das wissenschaftl ich korrekt und 
nfichtern sowohl for den Fachmann, als auch for den interessierten Laien verst~indlich den Aspekt 
der Oleinwirkung auf VSgel zusammenfaBt. Diese Aufgabe haben  die Autoren hervorragend 
gel6st. 

Bei erstaunlich niedrigem Preis ist die VerSffentlichung sehr gut mit farbigen Fotos, Schwarz- 
WeiB-Aufnahmen, graphischen Darstel lungen und fibersichtlichen Tabellen ausgestattet. 

Schwerpunkt bildet die Untersuchungen im Nordseeraum; es werden jedoch auch Ergebnisse 
aus anderen Teilen der Welt berficksichtigt. 

Das Buch ist aufgeteilt in sieben Kapitel, e inen vierteiligen Anhang, ein 10seitiges Literatur- 
verzeichnis und Register. 

Das erste Kapitel gibt e inen geschichtl ichen Uberblick nnd  f~ihrt Gesetze gegen  die Olver- 
schmutzung der Meere auf. tm zwei ten  Kapitel wird e ingegangen  auf die Zusammensetzung 
verschiedener  Erd61e und die Ver~nderungen,  die das O1 auf der Meeresoberfl~che erf~hrt, d. h. 
Ausbreitung, Verdriftung, Verdunstung, Lbsung, Emulsionsbildung und Abbau. 

Die weiteren Kapitel befassen sich mit der Einwirkung der Verblung auf die Vbgel, wobei  
zunachst  die geographische Verteilung und  die jahreszeitliche H~ufigkeit der  Vogelverluste 
behandel t  wird. An den Kfisten der Nordsee werden  eindeutig in der kalten Jahreszeit  die hbchsten 
Werte gefunden. W~hrend Tankenmf~lle zwar sehr spektakul~r sind, sind sie nut  for e inen 
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ger ingen {ca. 4 %) Teil des Oleintrages in das Meer verantwortlich, der auf ca. 6 Millionen Tonnen 
gesch~tzt wird. Der gr6Bte Teil entstammt den  unz~hligen Einzeleintragen des normalen Schiffsbe- 
triebes und der Einleitung von Land aus. Dieser chronischen VerSlung fallt auch die gr6Bte Anzahl 
der V6gel zum Opfer. 

Ein gr6Berer Raum ist den Auswirkungen der VerSlung auf den einzelnen Vogel gewidmet,  
wobei z. B. auch Laborversuche fiber den EinfluB des RohSls auf das Wachstum juveniler VSgel 
oder Versuche zur Wirkung des Oles auf Reproduktion und Bruterfolg beschr ieben werden.  Die 
Anwendung 61bek~npfender MaBnahmen und ihre Auswirkungen werden ebenfalls behandelt .  
Ein Kapitel widmet  sich den MaBnahmen zur Rettung verSlter VSgel, wobei  Zahlenangaben 
belegen,  daft die Chancen des Uberlebens und eine Wiedereingl iederung in eine bes tehende  
Population trotz grSl~ten Aufwandes fiuBerst gering sind. 

Dem Buch wird eine weite  Verbrei tung gewiinscht, denn  es dtirfte zur Versachlichung der 
Diskussion beitragen. W. Gunkel {Helgoland} 

Tesch ,  F.-W.:  D e r  Aa l .  B io log i e  u n d  F i s c h e r e i .  2. Aufl .  H a m b u r g ,  Ber l in :  Pa rey ,  1983, 340 

pp. ,  D M  120,- .  

Aale der Gattung Anquilla sind ftir Ichthyologen und Fischereibiologen genau so spannende  
wissenschaftliche Objekte wie sie ffir Fischereipraktiker wichtige Wirtschaftsfische sind. Tesch 
geh6rt zweifellos zu denjen igen  Ichthyologen und Fischereibiologen, die sich am intensivsten mat 
diesen Tieren besch~ftigt haben, sowohl unmittetbar in Beobachtungen und Versuchen als auch 
was die umfangreiche Literatur betr iff t  Die zweite Auflage dieser Monographie ist 10 Jahre nach 
der ersten erschienen, und zwar mit wesent l ichen Erweiterungen und Erg~nzungen. Dieser Neuer- 
scheinung war berei ts  5 Jahre  vorher e ine  wesentl ich erweiterte englische Ubersetzung des Buches 
vorausgegangen,  was zeigt, wie umfangreich auch gegenw~rtig noch am Aal geforscht wird. 

Tesch stellt die Aale als zoologische und fischereibiologische Objekte dar. Die Arten A. 
anguilla, A. rostrata und A. japonica sind bislang am griindlichsten bearbei tet  worden. Sie mfissen 
in vielem exemplarisch ftir unser Wissen fiber die Fische der Gattung gelten. 

Die ersten zwei Drittel des Buchs widmen sich grundlegenden Fragestellungen. Detailliert 
werden  im ersten Kapitel die anatomischen Verh~iltnisse des Aals und seine KSrperfunktionen 
abgehande l t  Neben  den sinnesphysiologischen Leistungen sind bei d iesem Fisch die fortpflan- 
zungsphysiologischen Aspekte yon besonderem Interesse. Uber sie herrschte lange Zeit wenig  
Klarheit, jedoch konnten sie in jfingerer Zeit dutch experimentel le  Arbei ten erstaunlich weir 
aufgekl~rt werden,  w ~ x e n d  In-si tu-Untersuchungen nach wie vor wenig  Erfolg brachten. Auch der 
Einflu6, den die Umwelt  auf endokrinelogische Prozesse beim Aat austibt, scheint  nach wie vor 
wenig  erforscht zu sein. 

Das zweite Kapitel besch~ftigt sich mit dem Vorkommen der verschiedenen Species der 
Gattung Anquilla sowie mit der Verbreitung und Wanderung ihrer Entwicklungsstadien. Aufgrund 
der Vielzahl yon Untersuchungsergebnissen werden  die be iden  atlantischen Arten am intensivsten 
diskutier t  Ob w i r e s  bei  dem transozeanischen Weg der Larven des europ~ischen Aals mit einer 
Drift oder einer  aktiven Wanderung zu tun haben, ist immer noch ungeklhrt. Tesch neigt  eher  zu 
der  zweiten Annahme.  Vieles ist nach wie vor aber  often, u. a. die Energiebilanz der Leptoaphalus- 
larven, iiber deren ErnRhrungsweise kaum etwas bekannt  i s t  

Besonders vieI Platz wird dem dritten KapiteI gewidmet,  das sich mit den  Umwel tbez iehungen 
und dem Verhalten nach dem Larvenstadium auseinandersetzt.  Hierzu hat der Autor selbst 
grundlegende Ergebnisse publ iz ier t  

Den Ubergang vom zoologisch-ichthyologischen zum fischereibiologischen Teil bildet  das 
vierte Kapitel £iber Fangertrag und Umweltbeziehungen.  Die sorgfaltige Auswertung fischereistati- 
stischer Daten l~Bt eine Menge 6kologischer SchluBfolgerungen zu. Bestandsdynamische Daten 
tiber den  Aal sind dagegen  rat und ffir diese Fischgruppe auch besonders schwierig zu erarbeiten. 

Die Kapitel 5 bis 8 sind mit Ausnahme der Abhandlung yon Krankheiten und Parasiten rein 
fischereibiologischer Natur. Es werden  Fangmethoden,  Aalkultur sowie Handel  und Verarbei tung 
dargeste l l t  Zur Haltung, Ffitterung und  Aufzucht yon Aalen ist wiihrend der letzten 15 Jahre  sehr 
vieI Arbeit  geleistet  worden. 

Zusarnmenfassend ist fiber Teschs Monographie zu sagen, dab in ihr so umfangreich wie wohl 
selten tiber e inen Fisch vorhandenes Wissen recherchiert worden ist. Rund 1300 Einzelarbeiten 
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werden zitiert. Der ftfissig geschr iebene Text, der hier und da allerdings einige iiberfliissige 
L~ingen aufweist, in e inigen Punkten abet  auch etwas knapp geraten ist, wird yon einer  Vielzahl 
9~ater ~aph i sche r  Darstellungen, Abbi ldungen und 43 detaill ierten und z.T. umfangreichen 
Tabellen mit Originaldaten unterstfitzt. Auch die gute Ausstattung des Buches soll nicht unerw~hnt 
bleiben, allerdings ebenso nicht einige Druckfehler im Text. SchlieBlich ist noch dos recht 
umfangreiche Stichwortverzeichnis zu erw~ihnen, das die gezielte Suche nach Informationen in 
dem seitenstarken Werk erleichtert. W. Nel ten (Kiel) 

G u l l a n d ,  J. A.: F i sh  Stock Assessment .  A m a n u a l  of b a s i c  m e t h o d s .  N e w  York,  C h i c h e -  

s ter ,  B r i sbane ,  Toronto:  Wi ley ,  1983, 223 pp. ,  £ 15.95. 

Das vorl iegende Buch behandel t  ein Thema, mit dem sich der Autor seit fiber 30 Jahren  befaBt 
hat: der Abschhtzung und optimalen Nutzung von Fischbestanden. Ffir die Durchsetzung nationa- 
let  und internationaler Fischereiprogramme sind Kermtnisse fiber Zustand und Entwicklung von 
Fischpopulationen unerl~Blich und k6nnen nur fiber Bestandsabsch~itzungen gewonnen  werden. 

Der Autor beabsichtigt, dem mit Bestandsabsch~tzungen befaBten Wissenschaftler mittels des 
vorl iegenden Buches die gee igne ten  Methoden ffir derartige Untersuchungen nahezubr ingen und 
ihn in die Lage zu versetzen, die benStigten Abschhtzungen durchzufiihren. 

Aus Grfinden der Umsetzbarkeit  befaBt sich denn auch der Hauptteil  des Werkes mit der 
Durchffihrung von "single species analyses", obwohl der Autor die Idealisierung einer derart igen 
in Wirklichkeit nicht oder kaum zu f indenden Situation betont. Im wesent l ichen werden zwei 
Modell typen beschrieben. Der klassische "single species"-Typ, d e r n u r  die Biomasse, die Fang- 
menge,  den Fischereiaufwand und den natfirlichen Zuwachs berficksichtigt, indem die Fischbe- 
s t ~ d e  als Gesamtbiomasse beschr ieben werden  und die a l tersbezogenen Modelle, die den  "yield- 
per-recruit" zur Grundlage nehmen.  

Das ausffihrlichste Kapitel des Buches beschaftigt sich mit "'parameter estimation", der  
Methode tier Absch~itzung der in die Modellrechnung e ingehenden  GrSBen wie Wachstum, 
natfirIiche und fischereibedingte Sterbliehkeit, Netzselektion etc. Anhand yon Beispielen wird die 
Wirkung der unterschiedlichen Parameter auf die BestandsgrSBenberechnung beschrieben.  

Das Buch schlieBt mit e inem Exkurs in die Theorie der "'multi-species" Modelle. 
Das vorliegende Werk wird seinem Titel, auch in der Bezeichnung als Handbuch, voll gereeht. 

Die klassischen Methoden der Bestandsabsch~itzungen und ihre Anwendung  werclen gut lesbar 
dargestellt, und auch dem Nicht-Experten wird nicht dutch ein zuviel an Mathematik die Lust zum 
Einstieg in die Materie genommen.  BegrfiBenswert das an jedes Kapitel angeh~ingte Verzeichnis 
relevanter Literatur. 

Was das Buch insbesondere flit Studenten der Fischereiwissenschaft attraktiv macht, sind die 
an jedes abgeschlossene Kapitel angehangten  Ubungen in Populationsdynamik und Bestandsana- 
lytik sowie die dazugehSrigen Antworten und Ergebnisse, die am Ende des Werkes zusammenhfin- 
gend dargestellt  werden. Alles in allem ein Buch, das in komprimierter Form (nur 223 Seiten) die 
Probleme der Bestandsanalyse darstellt. Auch nach Aufmachung und Prfisentation ein Werk, das 
anzuschaffen sich nicht nut  ffir den Bestandskundler lohnt. H.v.  Westernhagen {Hamburg} 

T h o m a s s o n ,  E. M. (Ed.): Study of the Sea .  T h e  d e v e l o p m e n t  of m a r i n e  r e s e a r c h  u n d e r  t h e  

a u s p i c e s  of t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n c i l  for t he  E x p l o r a t i o n  of t h e  Sea .  F a r n h a m ,  Surrey :  

F i s h i n g  N e w s  Books,  1981, 256 pp . ,  £ 25.00. 

"'The International Council for the Exploration of the Sea" wurde um die Jahrhunder twende  in 
Kopenhagen gegriindet. Sein Ziel war  und ist die Beratung der Regierungen der Mitgliedsl~nder in 
Fragen des Schutzes der Fiseherei im nSrdlichen Atlantischen Ozean. Die Zusarnmensetzung eines 
solchen Gremiums und die von ihm behandel ten  Themen unter l iegen wei tgehend  poli t ischen 
Entscheidungen, und ein Querschnitt  dutch die bisherigen Aktivitaten mit Hilfe von 40 (z. T. 
gekfirzten) aus diesem Kreise s tammenden Abhandlungen ist nicht ffei yon den subjektiven 
Einstel lungen der Bearbeiter dieses Buches. Dieses ist, ohne es hier weiter zu diskutieren, bei den 
folgenden Betrachtungen zu bedenken.  

Es verwundert  nicht, dab die Mehrzahl  (25) der Arbeiten sich mit Fragen der Fischerei 
beschaftigt. Sieht man yon den klassischen Aaluntersuchungen ab, so geht  es von den ersten Tagen 
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an um die (zun~ichst noch "sogenannte")  Uberfischung der genutzten Best~inde. Dies Problem wird 
mit der Zeit immer wichtiger, zumal grSl~ere Fangschiffe und bessere Techniken (Ortung) den 
Fischen yon Jahr zu Jahr mehr  znsetzen. Aufwendige statistische Verfahren fiihren fiber Fangopti- 
miemng  zum Fischereimanagement,  u. a. mit e inem Abfischen der Best~inde durch Fernfischerei. 

Biologische Untersuchungen (natoxliche Bestandsfluktuationen, Altersbestimmungen, 
Heringsrassen, Markiemngsexper imente ,  Pinnipedier) ergfinzen das Programm nebst ersten 
Betrachtungen zur Kultivierung yon Meeresorganismen.  Auch auf frfihzeitige Oberlegungen zum 
Schutz der Walbest~inde wird hingewiesen.  Erste Betrachtungen zum Einflul~ anderer  menschlicher  
Aktivit~ten (ErdSlverschrnutzung usw.) a~f die Fischerei werden vorgelegt. Das Plankton wird hier 
nur am Rande behandelt .  Es wird mehr  davon ausgegangen,  dais hydrographische Untersuchungen 
direkt (Voraussage} fiir die Fischerei genutzt  werden  kSnnen. Ferner gibt es Hinweise auf Mitarbeit 
des ICES bei den Planungen internationaler Expeditionen. 

Besonders herausgestel l t  wird das wegen  vielfacher Aktivit~iten weitaus bekannteste  Gr/in- 
dungsmitglied: Fridtjof Nansen. Es ist e ine gute Idee, ihn fiber methodische Vorarbeiten fox 
physikalische Messungen  zu Wort kommen zu lassen. Der Leser des Buches mu8 nut  davor gewarnt  
werden, den jetzigen Internationalen Rat fox Meeresforschung am Vorbild yon Nansen zu messen. 

M. Gillbricht (Hamburg) 

Platt ,  T., M a n n ,  K. H. & U l a n o w i c z ,  R. E. (Eds): Mathematical Models  in Biological  
O c e a n o g r a p h y .  ( M o n o g r a p h s  on  O c e a n o g r a p h i c  M e t h o d o l o g y .  7.) Par is :  U n e s c o ,  1981, 

156 pp . ,  D M  35, - .  

Dieses ldeine Buch versucht e inen Uberblick fiber den derzeit igen Stand mathematischer  
Modellierung in der biologischen Ozeanographie  zu geben. Das Buch erwuchs aus der Arbeit der 
SCOR Working Group 59 mit gle ichem Titel. Die einzelnen Abschnitte des Buches wurden yon 
Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe verfalSt. Ziel des Buches ist es, klar zu machen,  dal~ es zum 
Verst~indnis biologischer ozeanographische,r Systeme ebenso wichtig ist, die Energie- und Stoff- 
transporte im System wie dessen Biomassen zu kennen.  Diese Leitidee wird in allen Abschnit ten 
deutlich. 

Im 1. Abschnitt  wird die reduktionistische Modellierung, wie sie heutzutage f iberwiegend 
angewendet  wird, in ihren verschiedenen Komplexit~itsstufen charakterisiert und bewertet;  diese 
Methodik geht  yon empirisch im Labor abgelei te ten Prozel~modellen aus und setzt komplexere 
Modelle aus einer  Vielzahl von ProzeBmodellen zusammen. Hier werden  aueh insbesondere die 
Probleme der komplexen Simulationsmodelle erSrtert. Aueh werden Hilfsmittel, Techniken und 
Probleme beim Arbei ten mit Model len behandelt .  Die Erfahrung hat gezeigt, dais einfachere 
gekoppel te  ProzeBmodelle leichter zu validieren sind als komplexe Modelle. Ob dies allein am 
Mangel  an geeigneten  Datens~itzen zur Validation oder am reduktionistischen Vorgehen bei der 
Modellbi ldung selbst liegt, ist bislang nicht klar. 

Eine neue Richtung sucht nach globalen, das ganze System charakteris ierenden Eigenschaf- 
ten. Solche makroskopischen Prinzipien werden  etwas ausfiihrlicher im 2. Abschuitt  behandelt ,  der 
sicherlich fox Biologen ohne mathematische Ausbildung schwer zu lesen ist. Von diesen For- 
schungsfeldern sind nach Meinung der Autoren neue Impulse fox die biologische Ozeanographie 
zu erwarten. 

Okologische Anwendungen  von Grundideen der Thermodynamik und der statistischen 
Mechanik werden angerissen. Unter Veral lgemeinerung des Shannon-Index aus der Informations- 
theorie werden  GrSBen definiert, um das System durch die in ibm auftretenden Stofftransporte zu 
beschreiben.  Grundgedanken der statistischen Mechanik, angewendet  auf Populationen, ftihren 
unter einschr~nkenden Voraussetzungen auf stochastische Gleichungen fOx Varianzspektren biolo- 
gischer GrSlSen, z. B. fOx die Form des Wellenzahlspektnmls von Phytoplankton. Alle diese theoreti- 
schen Ansatze sind noch nicht an Daten iiberpriift worden, doch geben sie eine Richtung an, in die 
wei terzugehen sich einmal lohnen kSnnte. 

Ira 3. Abschnitt  werden  die SchlulSfolgerungen aus den ersten be iden  gezogen: Es werden 
Methoden zur Bestimmung physiologischer Raten nnd  5kologischer Ftiisse diskutiert und die 
vielfaltigen Methoden zur Messung yon Umsatzraten einzelner Elemente (C, O, N, P, S) in 
Okosystemen referiert. 
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Das Buch wird abgesch lossen  durch e inige  Abschnit te  fiber a l lgemeine  Fragen der Hrstellung 
yon Forschungsprogrammen:  fiber die Bedeu tung  tier M e s s u n g  physikal i scher  Transporte  ffir die 
mar ine  Okosys temanalyse  sowie fiber die P lanung  von Fe ldexper imenten  unter  s tat is t ischen 
Gesichtspunkten.  

Es ist me ines  Wissens  das erste Buch, das  - in aller Ktirze - sowohl die in der b io logischen 
Ozeanographie  ve rwende ten  unterscb ied l ichen  matherna t i schen  Model l ie r techniken diskutier t  als 
auch  auf neue,  noch in der Entwicklung bef indi iche Methoden  au fmerksam macht  u n d  das  dariiber 
h inaus  auch versucht,  die SchluBfolgerungen fiir die P lanung  yon Fo r schungsp rog rammen  darzu- 
stellen. Insgesamt  g e s e h e n  falSt das a n r e g e n d e  Biichlein, insbesondere  in den  Abschni t ten  1 u n d  3, 
in  knapper  Form eine Vielzahl  yon  Er fahrungen  u n d  nii tzl ichen Hinweisen  z u s a m m e n  u n d  wird 
auch  f~r n icht  ma themat i sch  versierte Biologen yon groBem Nutzen  se in  k6nnen.  

G. Radach (Hamburg) 

Finn,  D.  P.: M a n a g i n g  t h e  O c e a n  R e s o u r c e s  of  t h e  U n i t e d  S ta te s  - T h e  R o l e  of  t h e  

F e d e r a l  M a r i n e  S a n c t u a r i e s  P r o g r a m .  Ber l in ,  H e i d e l b e r g ,  N e w  York:  S p r i n g e r ,  1982,  

193 pp . ,  D M  38 , - .  

The  Sea m a y  be  s e e n  as one of the  last  natural  sys tems on ear th und is tu rbed  by man.  Finn ' s  
book, originally a dissertat ion at Harvard  Law School, helps  us  realize that  h u m a n  inpact  on the  
mar ine  envi ronment  has  reached  a level which  no longer  permits  the  fatal a s sumpt ion  that  an  
unl imi ted  ben ign  nature  will repair  all our false decisions. If, and  Finn suppl ies  ample  ev idence  for 
his  view, the l imited mar ine  resources of the United States are m a n a g e d  on the  basis  of in te ragency  
quarrels,  h igh  impacts  by pressure  groups,  and  random use of the avai lable tool of Environmenta l  
Impact  Statement,  his plea  for a formal, t ransparent  procedure of an  in tegra ted  m a n a g e m e n t  of 
mar ine  resources mus t  be supported.  

It is u n c o m m o n  to sugges t  to mar ine  biologists that they should  s tudy treatise in law. I do so, 
because  jurisdiction is decis ion-making.  And  the real world of biologists very often is far from the 
real world of decis ion-making.  Finn has  he lped  those scientists, who in their  daily exper ience  see 
and  monitor the fatal consequences  of false decis ion-making.  Reading his book will improve their  
under s t and ing  of why  and  how these  decisions came about. On the basis  of three case s tudies  he  
introduces the principles of resource m a n a g e m e n t  on different levels  of agencies  and  commercia l  
controversy. These  are the OCS Oil and  Gas Lease Sale No. 42 at Georges  Bank, the Santa Barbara 
Channe l  and  Channe l  Islands, and  the m a n a g e m e n t  and protection of outer continental  shelf 
resources. 

Following these chapters, he treats the unsolved problem of sensible interagency coordination. 
This chapter demands the utmost of understanding by scientists who are not aquainted with the 
"real world" of administration. 

The second part of the book focuses on the Marine Sanctuaries Program. Finn supports this 
program as a tool for a continuous and more principled decision-making process including coherent 
agency actions. This concept would mean the establishment of a general regional process of 
determining the future use of any area within marine jurisdiction. 

As an ecologist, aware of the adaptive properties of ecosystems, the change in relevance of 
system components to the resilience of systems, and the limits of our knowledge, I doubt whether 
any decision-making can be wise enough to avoid the errors implicated by human activites. Any 
improvement in saving marine ecosystems by fully establishing the marine sanctuaries program 
might be payed for by the loss of reserves which persist because they are not designated to be of a 
special resource value. Finn has written a valuable book, also for biologists which will enable them 
to introduce life sciences into jurisdiction before decision-making occurrs. The question remains, 
which  is the  "real world". W. Greve (Hamburg) 

Co le ,  G. A.:  T e x t b o o k  of  L i m n o l o g y .  St. Lou i s :  M o s b y ,  1983, 3 r d  ed . ,  401 pp . ,  $ 33. 

Die erste Auflage (i975) enthiel t  420 Literaturzitate, die vor l iegende 900. Es ist der  pr~zisen, 
k n a p p e n  u n d  klaren Formul ierung des Autors zu danken,  dab der Text n u t  urn 20 Seiten anwuchs .  
Der inhal t l iche Rahmen  spann t  sich yore Method i schen  - besonders  hydrometr ische  Verfahren  
f inden Berficksichtigung - bis  zu b iochemischen  Grund lagen  des  Kommensa l i smus  yon Algenauf-  
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wuchs und submersen Gef~iBhydrophyten. Nicht nut  der  Text und die Abbi ldungen sind anspre- 
chend pr~sentiert, auch das AuBere, der Einband (Darstellung eines 2,5 cm groBen Ausschnittes der 
Lebensgemeinschaft  eines Teiches) ist gef~llig und zugleich belehrend.  

Limnologie wird vom Autor in erster Linie als Seenkunde verstanden. Es wird erkennbar,  dab 
Seen arider Gebiete  sein bevorzugtes Forschungsgebiet  sind. Letzteres ist du_rchaus positiv zu 
werten,  gibt es doch diesem Lehrbuch se inen besonderen  Charakter; ersteres jedoch ist ein 
Mangel.  Werm auch etwas mehr  als in den  vorausgegangenen be iden  Auflagen ist die FlieBgew~s- 
serkunde immer noch nicht ausreichend berdcksichtigt.  Wie schon bei  der zweiten Auflage 
bemfingett (vgl. Rezension in Helgol~nder wiss. Meeresunters.  32, 587-588, 1979), f inden so 
wichtige Lebensr~ume, wie das Hyporheon und das Grundwasser,  f iberhaupt keine Erw~hnung. 

Das Kapitel fiber Gew~sserverunreinigungen ist gut thud ausgewogen.  Leider abet  wird dee 
]~xistenz yon FlieBgew~sserverunreinigungen fiberhaupt nicht erw~hnt. Binnengew~sser sind nie 
abgeschlossene Systeme; deswegen  miissen die Nachbarbereiche,  mit denen  eine Wechselwirkung 
besteht, wie z. B. die Ufervegetation, Klaranlagen, Belebtschlamm etc. wenigstens  erwfihnt wet-  
den. Die Zeichnung eines diskreten Holzh~uschens am Seeufer (Fig. 7-8), das dies offenbar 
repr~sentieren soil, ist kein Ersatz. 

Die Darstellung der verschiedenen makroskopischen Lebensformtypen ist daffir sehr gut 
gelungen - mit einer Ausnahme: Es war zwar eine gute Idee, gerade Larven der in diesem Stadium 
so vielgestalt igen Dipteren darzustellen (Fig. 3-9), doch fehlen hier die wirklich extrem angepaB- 
ten Formen wie Liponeura (starke StrSmung) oder Eristals (sauerstoff-freies Wasser). Leider ist die 
anl~iBlich der zweiten Auflage in dieser Zeitschriff kritisierte Abbildung 6-11 ohne Verbesserung 
belassen worden. Es wird auBerdem angeregt,  den inhaltlich vorbildlich behandel ten  Themenbe-  
reich "Produktion" in e inem Kapitel zusammenh~ingend darzustellen statt diesen zum Teil in 
Kapitel 4 und 12 unterzubringen. Die sonst so hohe Qualit~it des Werkes lohnt es, solchen 
SchSnheitsfehlem - im Hinblick auf die nfichste Auflage - nachzugehen.  W. Besch (Karlsruhe) 

Rowe,  G. T. (Ed.): D e e p - S e a  B i o l o g y .  T h e  Sea.  Vol.  8. N e w  York: W i l e y - I n t e r s c i e n c e ,  

1983, 560 pp. ,  £ 66,45. 

G. T. Rowe hat in der  Reihe ,,The Sea" als Band 8 eine uInfangreiche Monographie der Tiefsee- 
Biologie herausgebracht.  Ich habe versucht, reich darin schnell zu informieren, urn alles Wichtige 
fiber die Tiefsee in e iner  Vorlesungsstunde zu komprimieren. Das ist mir miBlungen. Die 12 
Kapitel, aus denen  das Buch besteht,  sind ausnahmslos yon Spezialisten geschrieben: das heiBt, sie 
haben  hohes wissenschaftl iches Niveau, behande ln  die heute  aktuellen, zum Teil kontrovers 
diskutierten wissenschaft l ichen Fragen der Tiefsee, und es bestand ffir die Autoren kein Zwang, 
sich kurz zu fassen. 

E. Mills gibt auf 80 Seiten den ideengeschicht l ichen Uberblick fiber die Tiefseeforschung (bis 
etwa 1970) und fiber die Rfickwirkungen, welche Erkenntnisse der Tiefseebiologen auf andere 
Fac~richtungen hatten. G. T. Rowe & M. Sibuet erg~uzen diesen Beitrag durch e inen Uberblick 
fiber das seit 1970 neu entwickelte Instrumentarium f ~  genaue Positionierung, optische Uberwa- 
chung, Manipulation und Fang lebender  Tiefsee-Organismen. 

Sehr klar und umfassend sind die Ausffihrungen yon M. E. Vinogradov & V. B. Tseitlin fiber 
Biomasse und Bioenergetik des Tiefsee-Pelagials. Die Kenntnisse hierfiber sind inzwischen so 
dicht, dab die Vera l lgemeinerungen glaubwiirdig sind. G. T. Rowe faBt die Kenntnisse fiber das 
Ivlakrobenthos zusammen und analysiert die 709 inzwischen bearbei teten Tiefsee-Stationen. Die 
Ergebnisse best~tigen die Abh~ngigkei ten yon Wassertiefe und Nahrungsangebot,  ,,vie sie schon 
friiher an Hand lfickenhaften Materials aufgezeigt worden waren. 

H. Thiel steuert das Kapitel Meiobenthos und Nanobenthos bei. Er gibt e inen wohl  vollsthndi- 
gen Uberblick fiber das Bekannte und weist auf viele Kenntnislficken hin. Unzufrieden ist Thiel mit 
dem Pr~ix  Mikro-, welches z.B. als Mikrofauna (ffir Meiofauna) und Mikroflora (ffir Bakterien) 
wenig  pr~zis verwendet  wird. Deshalb fiihrt Thiel die Bezeichnung Nanobenthos ffir Organismen 
ein, welche dutch 42-pm-Maschen rutschen, jedoch grSBer als Bakterien sind. Das hat  natfirlich ffir 
die Benthoskunde al lgemein Bedeutung und wird bei tragen zur Verminderung der a l lgemeinen 
terminologischen V e r w i m m g  hinsichtlich der Gr6Benklassen der Organismen. Ubrigens: wenn 
russische Tiefseeforscher yon Meiobenthos reden, meinen sie Organismen bis 5 mm GrSBe! 
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Kontrovers diskutiert  wird, ob trendm~iBig Tiere mit z u n e h m e n d e r  Wassert iefe grSBer oder 
kle iner  werden:  beides  k o m m t  vor, wie es scheint,  auf Kosten der , ,normal" groBen Makrofauna.  
Thiel  meint ,  dab paral lel  mit  Gr6Benunterschieden generelI  Unterschiede  im Verh~iltnis Gewebe-  
Produktion zu Stoffwechselverlust  (P/R) u n d  Unterschiede  in der Aufbau-Effizienz (P/A) bes tehen.  
Banse hat  1979 Argumente  deft/Jr gebracht ,  dab dies nicht der Fall ist. 

In ihrem Beitrag zur Mikrobiologie der Tiefsee stel len H. W, Jannasch  & C. O. Wirsen lakonisch 
fest, dab zwar jeder Organ i smus  mit  mikroskopischen  Dimens ionen  mit  Recht als Mik_roorganismus 
definiert werden  kann,  dab abe t  die Mikrobiologie sich mit Prokaryoten befaBt. Ma n  sollte sich 
e inen  Ruck g e b e n  u n d  in Zukunf t  yon Nanoben thos  (und Nanoplankton)  reden,  w e n n  es sich n m  
kle ine  Algen,  Protozoen u n d  Pilze handel t ,  d a g e g e n  Mikrobenthos  den  Bakter ien vorbehal ten.  
Dann  muB m a n  yon g e w o h n t e n  Begriffen wie  Mikrofauna (Remane-Ax-Tradition} u n d  Mikrophyto-  
benthos  Abschied  nehmen .  Im fibrigen g e b e n  J a n n a s c h  & Wirsen ein  p ragnan tes  Ubersichtsreferat,  
welches  klar Probleme, T e n d e n z e n  u n d  Ergebnisse  der Tiefsee-Mikrobiologie schildert  u n d  auf In- 
s i tu-Experimente  mit Substrat  sowie auf Exper imente  eingeht ,  wo Bakterien ohne Dekompress ion  
unter  U m g e b u n g s d r u c k  geha l t en  wurden.  

G. N. Somero, I. F. Siebenal ler  & P. W. Hochachka  referieren fiber b iochemische  u n d  physiolo- 
g ische A n p a s s u n g  der Enzymsys teme  an  Tempera tu ren  von 1-3°C, u n d e s  scheint,  dab diese  
A n p a s s u n g  im Flachwasser  erfolgt ist. Denn  schon bei  500-1000 m Wassert iefe  ist e ine  zus~tzliche 
A n p a s s u n g  der Enzymsys teme erforderlich, u n d  die d ruckunempf ind l i chen  Enzymsys teme  schei-  
n e n  sehr viel weniger  effizient zu sein als die en t sp rechenden  kal tangepaBten Enzyme yon in 
f lacherem Wasser  l e b e n d e n  Fischen. Ob diese ersten D e u t u n g e n  richtig s i n g  lassen  die Aut0ren  
often, da die Kenntnisse  yon Enzymen  der Tiefseeorganismen noch ganz  am Anfang  stehen.  Sie 
we i sen  darauf  hin, dab es sich bei den  Enzymunte r sch ieden  u m  quali tat ive Merkmale  handel t ,  aus  
d e n e n  ke ine  Schlfisse auf d e n  Stoffwechsel in der Tiefsee gezogen  werden  kSnnen.  Dieser sche in t  
aber  a l lgemein  1-2 GrSBenordnungen ger inger  in  der Tiefsee zu se in  als a n  der Oberflache;  
en t sp rechend  dem ge r ingen  N a h r u n g s a n g e b o t  sind ene rg iespa rende  Wartes t ra tegien  bei  grSBeren 
Tieren 6konomisch. Auch  Somero, Siebenal ler  & Hochachka  g e h e n  auf die besonderen  Lebensum-  
s tande  an den  , ,hydrothermal vents"  im Pazifik ein. In d iesem Z u s a m m e n h a n g  (p. 308) ist die 
Erw~hnung  des Fisches Bregrnaceros interessant ,  der t~glich fiir 10-11 S tunden  in die sauerstoff- 
losen u n d  schwefelwassers toffhal t igen Tiefen des Cariaco-Grabens abtaucht.  Uber  die bioche-  
misch-phys io logischen  A n p a s s u n g e n  ist nichts  bekannt .  

K. L. Smith & K. R. H i n g a  referieren fiber die Sediment-Respirat ion.  Resp i ra t ionsmessungen  an 
Sed imen tkemen ,  welche  an Bord analysier t  werden,  g e b e n  u m  GrSBenordnungen hShere  Werte  als 
M e s s u n g e n  in situ. 22 In-si tu-Analysen,  wo die Ergebnisse  yon Paral lelproben nur  u m  den  Faktor 2 
variieren, l iegen vor u n d  werden  detailliert regional  im Z u s a m m e n h a n g  mit  Sedimentfa l len-  
Ana lysen  gedeutet .  Es e rgeben  sich Korrelat ionen mit  der Prim~rproduktion an der Oberfl~iche u n d  
mit  der Sauerstoffkonzentrat ion im b o d e n n a h e n  Wasser  (die im Nordpazifik nur  0-2 ml/1 betr~gt). 
Die Absch~itzung ffir die Wel tozeane tiefer als 200 m (ohne Arktis 66 % der Erdoberfl~iche) ergibt  
e ine Gesamt-Sediment resp i ra t ion  yon e twa 2 - I0 is 1 02 im Jahr  oder u m g e r e c h n e t  e inen  Ver- 
b rauch  von 0,9 - 1015 g C, nicht  ge rechne t  die Epifauna. Das s ind 2,6% der Prim~irproduktion im 
g le ichen  Gebiet. 

R. S. Carney, R. L. Haedr ich  & G. T. Rowe un te r suchen  die Zonierung in der Tiefsee, die 
wesent l ich  dadurch  gepr~gt  wird, dab es hie zahlreiche Tiefseebiologen gab  und  dab die Daten  von 
Denkschu len  gedeute t  werden.  Da es auch so gut  wie keine  Paral lelproben gibt, wird jede Probe 
als Da tum ohne  Irr tumsmSglichkeit  gewertet .  F.s wird kritisch gefragt,  ob m a n  nur  Abh~ingigkeiten 
yon Umwel tparamete rn  findet, oder ob es bes t immte  Regionen mit  a u s g e p r a g t e m  Faunenwechse l  
gibt, aber  Klarheit  k a n n  nicht  geschaf fen  werden.  

P. A. Jumars  & I. E. Eckman  setzen diese Diskussion fort h insicht l ich der kleinr~iumigen 
Ver te i lungsmuster  der Tiefseefauna.  Sie we i sen  darauf  hin, dab zahlre iche Ana lysen  von Varianz 
zu Mittelwert  weit  yon einer  Zufal lsver te i lung en t femt  sind u n d  ffir gek lumpte  Verbre i tungsbi lder  
sprechen.  Ana lysen  der Tiefenver te i lung im Sediment  werden  als Artefakte kritisiert. 

M. A. Rex untersucht  die Artenvielfalt  in der Tiefsee und entwickel t  se ine  Thesen,  welche  die 
Unterschiede  am Kont inen ta lhang  u n d  in  den  Tie fsee-Ebenen  aus  der Wechse lwi rkung  yon 
Konkurrenz zwischen Arten und  R~uber-Beute-Verhal tnissen deuten.  Die hSchste  Artenzahl  u n d  
Diversit~t f indet  sich in 2-3000 m Wassertiefe,  was zum Teil durch  Orig inaldaten  belegt  wird. 

Den Band beschlieBt ein Aufsatz von R. A. Campbel l  fiber den  Parasi t ismus in der Tiefsee, ein 
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Gebiet, wo die Zahl  der offenen Fragen, wie nicht  anders  zu erwarten, gr615er ist als die Zahl der 
Erkenntnisse.  Dieses Referat auf 70 Seiten mit  e iner  umfangre i chen  Dokumenta t ion  ist aber auch  
fiir den  wichtig, der sich mit  den  Parasi ten im Flachwasser  befalSt, denn  es scheint  viele enge  
Verknt ipfungen zwischen be iden  Lebensr~iumen zu geben.  

Z u s a m m e n f a s s e n d  ist der  Band eine griindliche, gut  redigierte u n d  illustrierte Zusammens te l -  
l ung  der gegenw~r t igen  Probleme der Tiefseebiologie,  u n d  er ist dar i iberhinaus eine l~bersicht 
fiber Problembereiche des  Meeresbiologie,  die auch  f(ir den  Flachwasserforscher  yon Interesse ist. 
Eine anspruchsvol te  Lektfire fiir jeden,  tier auf d e m  Gebiet  der Meeresbiologie  auf dem lau fenden  
b le iben  m6chte.  Dem Herausgebe r  gebtihrt  Dank  dafiir u n d  ftir den  Satz: ,,Life for the deep-sea  
biologist  may  have  been  simpler  a few years  ago." S.A. Gerlach (Kiel) 


