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Addendum 

Buchbesprechungen / Book reviews / Analyses 

DREBES, G.: Marines Phytoplankton. Eine AuswahI der Helgol~.nder Planktonalgen (Dia- 
tomeen, Peridineen). Stuttgart: Thieme, 1974, 186 pp., 151 Abb., DM 14,80. 

Dieses Buch wendet sich an den Fachmann, der darin eine Zusammenstellung yon tiber 
170 ftir die Nordsee charakteristischen Phytoplanktonarten finder, die lebend photogra- 
phiert worden sind. D~e Artbeschreibung wird dutch entwicklur~gsgeschichtliche Einzelheiten 
sowie durch Angaben iiber die Verbreitung und das jahreszeitliche Auftreten erg~inzt. Dem 
Hauptteil vorangestellt ist eine sehr kurze Einftihrung in den Biotop, ein Kapitel tiber den 
Jahreszyklus des Phytoplanktons und ein Abschnitt iiber Untersuchungsmet,hoden. 

Im Anhang wird auf einige Planktonorganismen eingegangen, die anderen Gruppen als 
den Diatomeen und Peridineen zuzurechnen sind und mehr oder minder h~iufig im Nord- 
seCplankton auftreten. Aufgerdem werden Planktonpar~tsiten beschrieben. Den Schluf~ des 
Buches bildet das Literaturverzeichnis, eine Zusammenstellung yon Filmen tiber Helgol~inder 
Phytoplankter und ein Abschnitt mit der Erkliirung yon Fachausdriicken. 

Das Buch beeindruckt dutch die Ftille der zusammengetragenen Information and durch 
die Qualit~it der photographischen Abbitdungen. Es kann als zus~itzliche Bestimmungshilfe 
fiir Phytoplanktonarten der Deutschen Bucht dienen und bei der Durchftihrung yon Phyto- 
planktonkursen verwendet werden. 

Ftir eine neue Auflage w~ire die Mitteilung yon Einzelheiten tiber die benutzte Photo- 
technik wtinschenswert. Unliblich erscheint die Verwendung des Begriffes Sukzession aIs O.ber- 
begriff, der die Sequenz als Spezia[falI enth~ilt. 

Nach Meinung des Rezensenten wird dem Buch kein guter Dienst damit erwiesen, daf~ 
es vom Verlag auf dem Einband unter anderem als ,,lebendige Darstellung des Helgol~nder 
Phytoplanktons", die ,,einen breiten Interessentenkreis in die Welt des Mikroplanktons ein- 
ftihren soll", bezeichnet wird. Wer auf Grund dieser Beschreibuag das Buch kau~, wird 
entt~ius~t sein, da er in dem stark taxonomisch ansgerichteten Text, dernur  durch wenige 
/Skologische Angaben ergiinzt wird, keine Einftihrung in die Welt des Mikroplanktons findet, 
sondern eine Informationsquelle ftir den Experten. R. BOJE (Kiel) 

WALNE, I ). R.: Culture of Bivalve Molluscs. 50 years experience at Conwy. Surrey: Fishing 
News (Books) Ltd., 1974, 173 pp., 38 Fig., £ 5.85. 

Rund 25 Jahre hat P. R. WALNr an der Entwicklung und Verbesserung yon Methoden 
der Austernzucht gearbeitet. D~s vorliegende Werk fa~t seine eigenen Erf~hrungen und die 
seiner Vorg~nger und Mitarbeiter in Conwy zusammen. Es konzentriert sich auf die Auster 
Ostrea edulis, behandelt aber auch verwandte MolIuskenarten. 

Ausgehend von Morphologie, Physiologie und Vermehrung werden Zuchtverfahren in 
Auf~entanks mit halbwegs nattirlichen Umweltbedingungen und in Labor beh~iltern unter st~.r- 
ker kontrollierten Umwett- und Nahrungsbedingungen abgehandelt. Die mtihevolle Entwick- 
Iung der Zuchtmethoden aus ersten primitiven Anf~ingen .bis hin zu der heutigen modernen 
Zuchtmethodik werden ausffihrlich dargelegt. Obgleich fiber die natiJrliche Nahrung der 
Austern wenig bekannt ist, gelingt die Aufzucht yon Austernlarven mit Laborzuchten ein- 
zelliger Algen, z.B. Dunaliella tertiolecta, me,hrere Tetraselmis-Arten, Isochrysis galbana, 
Dicrateria inornata, Chromulina pleiades oder Monochrysis lutheri. Gemischtes Algenfutter 
f/3rdert das Austernwachstum i,m allgemeinen besser als Einzelartenfutter. 

WALNE bespricht den Einflui~ von Umweltfaktoren, technische Aspekte des Wasser- 
managements und insbesondere das Larvalwachstum. Seine Darstellungsart neigt stellenweise 
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zur Langatmigkeit. Wichtige Informationen werden nlcht immer Mar genug herausgestellt. 
Kurze Zusammenfassungen der Hauptkapitel wS.ren erwiinscht gewesen. Abet diese M~ingel 
werden durch den reichen Erfahrungsschatz dieses erfolgreichen Experimentators und Ziich- 
ters mehr als aufgewogen. O. KII~NE (Hamburg) 

FtOROm, P. & MEISTrR, G.: Embryologie yon Loligo vutgaris LAM. Gemeiner Kalmar. (Groges 
zoologisches Praktikum. H. 16 c/2) Stuttgart: Fischer, 1974, 69 pp., 29 Abb., DM 26,-. 

In der Reihe ,,Das grol~e zoologische Praktikum" werden &arakteristische Vertreter der 
Tiergru.ppen dar.gestelk, urn den Studenten ,mit Hilfe der genauen morphologischen und 
hlstologischen Beschreibung und der Priiparationsanleitungen mit ihren BaupI~inen vertraut 
zu machen. Das vorliegende Heft dieser Reihe behandelt die Entwicklungsgeschichte der Cepha- 
lopoden, und zwar der Art Loligo vulgaris, des gemeinen Kalmars (Decabrachia, Theuthoi- 
dea, Myopsida). Wie aus den einleitenden Bemerkungen und der kurzen historischen 13bersicht 
hervorgeht, ist ihre Ontogenie vor allen anderen Arten am grtindlichsten untersucht und am 
besten bekannt. Auf~erdem bedarf das besondere Interesse an der Cephalopodenentwi&lung 
keiner Begrtindung, da sie bekanntlich infolge des Dotterreichtums der Eier in der ganzen 
Klasse Mollusca isoliert dasteht. 

Der erste gr6£ere Tell ist der theoretischen Darstellung gewidmet. Er geht vonder  bet 
kannten NormentafeI NAEFS a~s und gibt in einer ersten Tabelle eine l~bersicht i.lber die 
NAEFschen Stadien, die durch die ~iul~erlich slchtbaren Entwicklungsmerkmale charakterisiert 
und auf den zeitlichen Ablauf der Entwicklungsperioden ~bezogen werden. Ztml Vergleich 
sind auch die entsprechenden Stadien der Entwi&lung der amerikanischen Art Loligo pealii 
nach AaNOLD aufgef/ihrt. In einer zweiten umfangreichen TabelIe (pp. 5-11) werden dann 
die NAEFSChen Stadien durch die Einzelschritte der histologis&-anatomischen Differenzierung 
der verschiedenen Organsysteme vergleichend gekennzeichnet, angefangen yore Stadium des 
Sichtbarwerdens der Embryonalanlage bis zur SchIiipfreife. Die folgenden KapiteI bespre- 
chen: Orientierung der Kgrperachsen, Eihiillen und Gelege, Fr(ihentwicklung und Furch~mg, 
Entwi&lung his zur Ausbildung der ersten Organanlagen sowie dic ans&liegcnde morpho- 
logische Ausgestaltung und histologische Differenzierung der Organe. Jedem Kapitet werden 
Hinweise auf die SpezialIiteratur vorangestcllt. Weiterhin wird im theorctischen Teil die Steb 
lung der Loligo-Ontogenese innerhalb der Klasse Cephalopoda (mit elaer tabellaris&en 
r3bersicht iiber die wichtigsten Unterschiede zwischen der Entwi&Iung der Octo- und Deca- 
brachia) und innerhalb des gesamten Stammes Mollusca er6rtert. Dieser erste TeiI ist dutch 
eine Tafel der Entwi&lungsstadien nach NAeF und durch zahlreiche A.bSildungen reich 
illustriert. 

Der folgende kiirzere Tell gibt die praktischen Anleitungen far Kurszwe&e, insbeson- 
dere Hinweise fiir die Materialbeschaffung (mit Angabe der Laichzeiten der europ~iis&en 
LoIigo-Arten), far die Gewinnung lebender Entwi&lungsstadien, fiir die HS.Iterung der 
Gelege und Aufzucht der Embryonen, fiir das Freipr[/parieren der Eier aus ihren Htillen; 
ferner Angaben tiber erprobte histologische Methoden sowie Themenvorschl!ige fiir die prak- 
tische Auswertung des Materials in den Kursen. Den Schlul~ bildet ein umfangreiches Litera- 
turverzeichnis. 

Mit ihrem, sehr inhaltsreichen He~ versuchen die Autoren, die sich auf eigene Unter- 
suchungen stiitzen k/Snnen, ein Iti&enloses Bild der Entwi&lungsgeschichte der behandelten 
Art zu geben. Kann aber ihr ZieI, dem Studenten ein wirkliches Hilfsmittel an die Hand 
zu geben und einen nicht allzu beschwerlichen Weg zu der selbstandigen Auswertung im gro- 
l~en zoologischen Praktikum und fiir die Aneignung der entwi&lungsgeschichtlichen Tat- 
sachen zu zeigen, als erreicht gelten? Ref. ist der Ansicht, daf~ dafiir vor allem der theore- 
tische TeiI einer Uberarbeitung und Vereinfachung bedarf. Der bessere Weg wS.re gewesen, 
zuerst die Morphologie und Anatomic des erwachsenen Tieres zu beschreiben und dafilr 
eine gute Pr~iparationsanleitung zu geben, wie es in den anderen Heflcen dieser Reihe ge- 
schieht, um so dem Studenten die Grundlage fiir das Verst~indnls des Entwi&lungsgeschehens 
und der Vielfalt der Differenzierungsprozesse zu vermitteln. SolIte dieser Weg den Verfas- 
sern ursprtinglich vorgeschwebt haben? Denn wie soll man sich erkl~iren, dab der Umschlag- 



372 Addendum 

titel ,,Loligo vulgaris LAM." lautet, dab auf dem Titelblatt abet der (dutch Klebezettel) 
berichtigte Titel ,,Embryologie yon Loligo vulgaris LAM." zu iesen ist? Auch in anderer Hin- 
sicht sind gewi~sse M~ingel nicht zu verkennen, etwa wenn manche Begriffe nicht erkl~irt werden, 
oder wenn .man auf ungewShnliche Wortbildungen und mif~verstiindliche Formulierungen 
stSf~t. Als ausgesprochener Nachteil aber muff empfunden werden, dag die ErkI~irung der 
Abk~irzungen in den Legenden der Abbildur~gen fehlt, daf~ sich das Verzeichnis vielmehr 
erst aria Schlug mit 225(!) Abk~rzungen findet. Das einfache Hilfsmit~el eines Faltblattes 
wtirde das Verst~indnis der Abbildungen und damit die Benutzung des ganzen HePtes er- 
hebli& erleichtern. 

Wenn auch die Bew~ihrung durch den praktis&en Gebrauch abzuwarten ist, so mSchte 
Ref. fiir eine Neuauflage do& die Beseitigung der M~ingel empfehlen. B. WERN~R (Hamburg) 

GIES~, A. C. & PEARS~, J. S. (Eds.): Reproduction of Marine Invertebrates. Vol. I: Acoe- 
lomate and Pseudocoelomate Metazoans. New York, London: Academic Press, 1974, 546 pp., 
8 38.-. 

Mit diesem Werk verfolgen die Herausgeber das Ziel, die vielschichtigen Aspekte der 
Fortpflanzur~gsbiologie mariner Evertebraten in einer mehrteiligen Buchserie a.bzuhandeln. 
Zweifelsohne ein begriigenswertes Unterfangen, denn dieses Sachgebiet hat bisher noch keine 
zusammenfassende Darstellung unter iibergeordneten Geisichtspunkten gefund~en. Um es vor- 
weg zu nehmen" Man kann diesen Versuch - wenn auch mit einigen Einschr~nkungen - als 
gelungen betrachten. 

In einem einleitenden Kapitel umreil~en die Herausgeber GIESE & PEARSE ihre Ziel- 
setzungen. Sie bespre&en u. a. terminologische Fragen, diskutieren Methoden zur Bestimmung 
der Fortpflanzungsaktivit~t, erSrtern die steuernde Rolle exogener und endogener Faktoren 
und schlietlen mit allgemeinen Betrachtungen tiber die Beziehungen zwischen Lebensweise und 
Fortpflanzun~szyklen. 

Na& systematischen Gesichtspunkten gegliedert, folgen weitere zehn Kapitel, in denen 
die Grundph~inomene yon Fortpflanzung und Entwicklung ~bei verschiedenen Taxa unter 
Ausschlul~ parasitischer Gruppen abgehandelt werden. Diese yon mehreren Autoren ver- 
fai~ten Ka?itel behandeln die Porifera (P. E. FELL), Cnidaria (R. D. CAMPBELL), Cteno- 
phora (H. D. PIANKA), Turbellaria (C. HENLEY), Gnathostomulida (W. STEr, I~ER), 
Nemertinea (N. W. RISER), Nematoda (D. W. t-Iovr), Rotifera (A. THANE), Gastro- 
tricha (W. D. HOMMON) und Kinorhyncha (R. P. HmGINs). 

Alle Darstellungen sind weitgehend einheitlich gegliedert, indem stets 3 Unterthemen 
- ungeschledattiche Fortpflanzung, geschlechtliche Fortpflanzung und Entwickiung - nach- 
einander ,besprochen werden. In den Unterkapiteln iiber die Fortpflanzungsvorg~inge finden 
je nach Kennmisstand anatomische, cytologische, physiologische und 5kelogische Gesichts- 
p unkte in gleicher Weise Berti&sichtigung. 

Dagegen sind in den Ausftihrungen fiber die Embryonal- und Larvalentwickl:ung vide 
Uberschneidungen mit dem Inhatt yon Lehrbii&ern tiSer Entwi&lungsgeschichte zu entdek- 
ken, wobei letztere den Stoff zumeist umfassender, ,besser illustriert und somit anschaulicher 
darbieten. Andererseits erhalten diese A~bschnitte einen besonderen Akzent dutch die Be- 
riJcksichtlgung 8kolog~scher und auch ethologischer Erkennmisse tiber die larvalen Entwick- 
lungsstadien. Dadurch wird zu zeigen versucht, wie bei den verschiedenen marinen Tier- 
gruppen Fortpflanzung und Entwicklung auf spezifische Umweltgegebenheiten abgestimmt 
sind. 

Der ungleiche Gehalt und unterschiedliche U,mfang der einzelnen Beitr~ige ist auf die 
Tatsache zuriickzuftihren, dat~ bei manchen der .behandelten Tiergruppen relativ wenig ii,ber 
die Biologie der Fortpflanzung bekannt ist. Dies gilt in:sbesondere ftir die Gnathostomulida 
und Kinorhyncha, aber auch ftir die Rotifera, deren Darstellung vorwiegend auf limnische 
Formen Bezug nimmt. So kann der Leser a~s dem Dargebotenen einen ntitzlichen Uberblick 
sowohl tiber Forschungstiicken als auch iJber die Ergebnisse besonderer Untersuchungsschwer- 
punkte gewinnen, wobei ibm die mehr oder weniger umfangreichen Literaturangaben am 
Ende der einzelnen Kapitel den Zugang zu den bis 1972 erschienenen Originalarbeiten 
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erlei&tern. Freilich, daf~ au& hier deuts&spra&ige Literaturzitate zum Tell unvollst~indig 
beriicksichtigt oder ~ber durchsetzt sind mit den im angto-amerikaniscben S&ritttum ver- 
breiteten sprachlichen Verstiimmelungen - daran hat man si& hierzulande bereits gew/ihnt. 

Diese Anmerkungen sollen aber den Wert dieser auch drucktechnisch sehr anspre&enden, 
mit vielen Originalabbitdungen illustrierten Bu&ers&einung nicht s&m~ilern. Fors&er und 
Ho&s&ullehrer werden dieses Werk mit Gewinn zur Hand nehmen, und es ist zu hoffen, 
daft bald die angek~ndigten se&s weiteren Ninde folgen werden. H.-P. BULNHEIM (Hamburg) 

MAGAARD, L. & RrIEINHEXMER, G. (Hrsg.): Meereskunde der Ostsee. Berlin, Heidelberg, New 
York: Springer, 1974, 269 pp., DM 39,80. 

An der UniversitS.t Kiel gibt es ein grofles ,Institut fiir Meereskunde", und diese geo- 
graphische Lage verpflichtet die doer Arbeitenden, sich in Forschung und Lehre intensiv 
mit den zur Zeit auch international sehr interessierenden Problemen der Ostsee zu besch~i~i- 
gen. Im vorliegenden Buch sind die Texte einer Ringvorlesung iil~er dieses Nebenmeer zu- 
sammengefaf~t. In 21 Abhandlur~gen berichten 19 Autoren verschiedener Fa&ri&tungem 
Aus einer sol&en Sammlung eine e&te Einheit zu machen, ist aus ,mancherlei Griinden schwie- 
rig, und auch der einzelne Bearbeiter steht vor dem Problem, je nach pers/Snli&er Auffas- 
sung und Thema vor Er/Srterung der speziellen Bedingungen sich zun~ichst mehr oder weniger 
mit den normalen Verhiilmissen im Meere zu befassen. Hinzu kommt, dag ein aufstrebendes 
Spezialistentum offensichtlich au& innerhalb des Iastituts zu gewissen Verstiindigungss&wie- 
rigkeiten fiihrt, worunter die Einheitli&keit von Text und Betra&tungsweise leidet. Dem 
Wesen einer UniversitXtsvorlesung durchaus gem~ig ist ferner dic Tatsache, dai~ durch Her- 
vorheben der Eigenfors&ung das Werk zwar lebendiger, die Optik hinsi&tlich der wahren 
S&werpunkte fiir den mit der Materie ni&t sonderli& vertrauten Leser aber vers&oben 
wird. Na& Ansicht des Ref. ist das Bu& daher nicht fiir einen so grot~en Leserkreis, wie 
auf dem U.mschlag vermerkt, geeignet. 

Stellt man diese in der Natur der Sache liegenden Schwierigkciten in Re&nung, dann 
erkennt man den grof~en Weft der hier zusammengetragenen Informatlonen. Beginnend mit 
Erdgeschi&te, Geologic und Morphotogie (3 Arbeitcn) fiber Meteorologic (1 Arbeit), Hydro- 
graphic (5 Arbeiten), Chemie (I Arbeit), Biologie (7 Arbeiten), Fische und Fis&crci (2 Ar- 
beitcn), Verschmutzung (l Arbeit) und Geschichte der Ostseeforschung (1 Arbeit) wird ein 
breites Spektrum abgehandelt. 

Dieses in dee Eiszeit entstandene Nebenmeer liegt - vor atlem mit seinem nSrdli&en 
Tell - weitgehend unter kontinentalem Klimaeinflut~ mit entsprechend tiefen Wintertempe- 
raturen, die verstS.rkt durch die A~ssiitgung regelm~iigig zu erheblicher Eisbildung fiihren. 
Der Wasseraustaus& mit der Nordsee ist relativ gering und unregelm[ij~ig, besonders lain- 
si&tlich des Bodenwassers, das bei starker S&ichtung und Ianger Stagnation in den Senken 
grot%e Mengen an He.S en~halten kann. Der die lebensfeindli&en Bedingungen in der Tiefe 
schaffende A bbau yon organischer Substanz hat in den letzten Jahren offenb~r zugenommen 
a~s Folge dee ge,steigerten Diingung der Oberscbi&t due& verstarkte mens&li&e AktitXten 
und dee hiermit verbundenen erhShten Urproduktion in der dur&leu&teten Zone mit an- 
schliegenden Absinkvorg~ingen. 

Nur re&t wenige, tells aus dem Meere und teils aus dem Siit~wasser stammende Arten, 
k6nnen in diesem Bra&wasserbiotop wirklich gedeihen. Entspre&end bietet dieser Lebens- 
raum re&t einfache Bedlngungen, wenn wir an die 13*berprtifung moderner ModellvocsteI- 
lungen denken. Die geringe Formenfiille schlief~t nafiirlich eine grot~e Individuenzaht ni&t aus, 
wie z.B. die in den letzten Jahren stark gesteigerte Anlandung der Nutzfis&e (zur Haupt- 
sa&e Herin~g, Does& und Sprott) yon fast 700 000 t far das Jahr 1970 zeigt. 

Eine e&te Gefa.hr fi.ir das Nebenmeer ist seine Verscllmutzung dur& den Mens&en. Vor 
allem S&wermetalle und MineralSl gef~ilarden die marinen Lebensvorg~inge, und nur gemein- 
same Magnah:men aller Anra{ner kSnnen Dauers&~iden verhindern. 

Das mit za~hlrei&en und zumeist recht guten Ab,bildungen versehene Bu& kann allen 
Interessenten empfohlen werden, jedo& ist der Preis mit Rii&sicht auf die insgesamt re&t 
einfache Ausstattung (S&reibmas&inensatz) ni&t gerade als niedrig zu bezel&hen. 

M. GILLt3RICHT (Hamtburg) 
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KAVlTSA, A. P., LINEYKI~, P. S. & LosEv, K. S. (Eds.): Oceanology. Vol. 1. Boston, Mass.: 
Hall, 1974, 127 pp., $ 10.-. 

Dieses 1971 in Moskau erschienene und nun ins Englische tibertragene Buch berichtet tiber 
Fortschritte in der physikalischen Meereskunde und vermittelt einen gewissen I3berbli& tiber 
die Situation dieses Fa&gebietes in der UdSSR, ins besondere tiber den Stand theoretischer 
Untersuchungen. Es ist hierbei allerdings zu bederrken, dag seit dem Erscheinungsjahr auf 
den Gebieten der Wechselwirkung zwischen Meet und Atmosph~ire, der relativ einfachen 
hydrodynamischen Verh~.Itnlsse in MeeresstraSen und der Voraussagen tiber physikalische 
Vorg~nge im Meere mit dem ftir die UdSSR wichtigen Schwerpunkt der Vereisung, erhebliche 
Fortschritte erzielt worden sind, die den aktuellen Wert dieser verspiiteten Elbersetzung ver- 
mindern. 

Diese Einschr~inkung gilt auch £iir die technische Entwicklung, die ohnehin ni&t hinrei- 
&end beschrieben werden kann. Die Ausbli&e auf die grogen M6glichkeiten automatis&er 
Registrierunge~a erscheinen dem Ref. aus heutiger Si&t sehr optimistisch, zumal weite Ge- 
blete der Meeresforschung - insbesondere im biologis&en Bereich - dieser Mefgtechnik nicht 
zug~inglich sind. M. GILLBRm~T (H~mburg) 

HERMANN, Y. (Ed.): Marine Geology and Oceanography of the Arctic Sea. Berlin: Springer, 
1974, 397 pp., 194 Fig., DM 90,50. 

Der Sammelband, den Y. HERMAN yon der Washington State University in Seattle her- 
ausgegeben hat, umfat~t 15 Beitr~ige, die sich mit der Erforschung der Arktis befassen. Dar- 
unter nehmen die Kapitel i~ber die 17hysische Ozeanographie (CoAcHMAN & AA~AARD) 
und ttber die Sedimente der Arktis mit Mikrofauna (Y. HERMAN sowie KNrBEZ, CREACXR, 
ECHOLS; NAIDU, NAUGLER, SILVERBERG & CREAGER; ANDREW & KRAVITZ) den breitesten 
Raum ein. 

Die A,bbildur~gen der Mikrofauna zeigen, wle man hervorragende Originale bis zu einem 
gewissen Grad durch Fehlbehandlung verw~issern kann (ir~sbesondere bei den SEM-Auf- 
nahmen der Foraminiferen). Der Nachdruck einer der Karten nach HEEZEN im Kapitel tiber 
Tektonik, das die Autoren (VoGT & AVERY) mit Recht als Teill6sung und uv~gel6ste Myste- 
rien betiteln, ist ebenfalls mysteri~Ss. Im Gegensatz zu den SEM-Aufnahrnen handelt es si& 
hier wohI um den schlechten Dru& einer schlechten Vorlage (p. 85). Schon bald, nachdem 
die Ideen yon Plattentektonik und ,sea floor spreading", also Meeresbodens&rif~, gegen 
Ende der 60er Jahre in vielen Einzelheiten belegt wurden und entsprechend schnelI durch 
Einzel~nodelle der groi~e Wurf der ersten Idee modifiziert und ,,verschleiert" wurde, war 
man sich dari~ber Mar, daf~ Arktis und Pazifik die schwersten Probleme aufgeben wtirden. 
Die Autoren best~itigen das. Auf den ersten Blick solIte die Alpha-Mendeleev-Cordillera 
ein relativ einfach gebauter mittel-ozeanischer Rticken sein. Ganz sicher ist dies nicht der Fail. 
Der Motor, in unserem FalI der Aufquellk6rper in der Gegend yon Mand, paf~t nicht ganz 
in das Konzept der ,,mantle plumes"-Aufquellk/Srper oder Walzen yon Material aus der 
Ast.henosph~re. Man postuliert daher eine abgetrennte Masse, einen Lakkolith, der - da 
gigant~sch - no& eine gewisse Eigendynamik beibeh~ilt. Bei den Flachseesedimenten und den 
Pmben, die man direkt in die Hand nimmt, lassen sich eher konkrete Ergebnisse ableiten. 
NELSON, HOVKINS & SCHOLL beschreiben die Geschlchte der Beringsee als eine stetig wech- 
selnde Geschichte des Yukon, der sein Gebiet je nach eustatischen Meeresspiegelschwankungen 
urn mehr als das Doppelte gnderte. SHARMA befaSt sich am Rande seines Kapitels tiber die 
Sedimente des Beringschelfs mit einer interessanten Theorie ~ber die Inkorporation yon Sedi- 
ment in EiskiSrpern an der Meeresorberfl~iche. 

Kapitel i~ber eiszeitliche Zyklone und Antizyklone (H. H. LAMB) und ein Oberblick 
tiber derzeit g~ingige Theorien zur Entstehur~g yon Vereisungen (v. I). HrOVeL & BUURMAN) 
schlieflen das Werk ab. Ein Kompendium tiber den kalten Ozean mu~ nlcht unbedingt Fra- 
gen der Meeresgeologie, der Ozeanographie oder der Glazialtheorien endgtiltig l&en. 

Das Buch beweist, dat~ noch immer LiSsungen ftir globale Probleme leichter in ieicht zu- 
g~tnglichen Gebieten gefunden werden kgSnnen. Dennoch ist zu bedauern, dag einer der 
Autoren i,m Buch mit Re&t konstatiert, dat~ seit 1969 yon amerikanischer Seite keine neuen 
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grundtegenden Erkenntnisse in der Arktis mehr gewonnen wurden, d. h. dag Meeresforschung 
in der Arktis zur Zeit fast ausschlieglich yon Russen und Kanadiern betrieben wird. Das wilrde 
allerdings bedeuten, dal~ ein grot~er Tell der Probleme der Arktis bier ni&t vorgelegt wurde, 
da nut zwei kurze russische BeitrS.ge im Sammetband enthalten sind: TROlTSIiY gelingt es 
spielend - was amerikanischen Autoren immer schon Miihe machte - die klassischen Bezeichnun- 
gender  nordischen Eiszeiten zu verwenden und mit den alpinen zu vereinen. Dies macht die 
Lektiire f[ir den Nichtgeologen in Deutschland einfacher. Als eine Ann~herung an ein spezielles 
und speziell schwieriges Forschungsgebiet kann das Werk f/.ir Meereskundler, Geologen und 
teilweise au& Planktologen yon Bedeutung sein. Es fehlt jedoch, wie der Herausgeber selbst 
sagt, z. T. auf Grund noch unzureichender Information der Versuch zu einer Synthese. 

W. E. KI~UM~IN (Oldenburg) 

SE1BOLD, E.: Der Meeresboden - Ergebnisse und Probleme der Meeresgeologie. Berlin: Sprin- 
ger, 1974, 183 pp., 186 Abb,  DM 29,80. 

Wenn man eine Bu~besprechung aufgetragen bekommt, fragt man sich off, wird man, 
mug man das ganze Buck yon der ersten bis zur letzten Seite lesen? In viden F~illen wird 
man es nicht tun, besonders, wenn es sich etwa um mehr als 1000seitige Viel-Autorenwerke 
handelt. Auch hier war die Versuchung grog, dies nicht zu tun, handelt e.s s~ch doch um 
einen Hochschultext, gedacht besonders ftir Studenten. Die Kombination yon Synthese aus 
vielen Einzelbe.standteilen eine.s bunten Mosaiks, das welt iiber das engere geologische Wissen 
hinausrei&t, mit dem Mut zur Liicke, zur Fragestellung und Weitererreichun.g der Pro,bleme 
an junge, neue ,,Frager" sowie der Mut zum ungew/Shnlichen Formulieren wissenschafflicher 
Probleme und Erfahrungen machen das Buch jedoch zu mehr als einem Lehrbuch, me,hr als 
einem ,,Abrit~" und mehr als einer wissenschaf~lichcn Mono,graphie oder einem Kompen- 
d.ium. Ein Satz wie .,Natiirlich wird bier mit einem groben Pinsel und auch nut mit einer 
Farbe. dem ,C,,rv' gearbeitet" zeugt yon Frische, yon Orginalitiit im Denken und dem Be- 
streben, die immer noch heilige, bitterernste Ku;h der Wissenscha~ zu entkrampfen. Jedem, 
der slch auf einem brclteren Felde mit der Erforschung der Meere und besonders der Meeres- 
geologic befat~t, wird das Buch yon SelBOLU gefalten, helfen und Neues bieten. 

SEU~OLU sagt: ,,Schlief~lich ist der Text dentsch geschrieben." Er sagt es nicht stolz, son- 
dern mahnend und ratend. Er sagt ebenfalls in seinem Vorwort, daf~ schon Generationen 
vor uns Geologen und Meeresforscher z.T. richtige, zum Tell phantastische Erkenntnisse ge- 
wonnen haben; er warnt, dal~ wit Deutschen uns nicht in die Rolle des Mitl~iufers bringen 
Iassen diirfen. Im Kapitel tiber Manganknollen zitiert der Verfasser die ersten Knollenfunde 
der Challenger-Expedition. Aus dem Nachlag des leider atlznfriih an Bord der ,,Chal- 
lenger" gestorbenen deutschen Zoologen WILLEMOEs-SuuM erhielt GOM~:~L aus SiiddeutschIand, 
einer tier bcdeutendsten Geologen seiner Zeit, der vertrauter war mit dem Bayerischen Wald 
als mit den Formen des Meeresbodens, ein[ge dieser Manganknollen und leistete einen der 
ersten grogen Beitr~ige zur L6sung des ProbIems der Manganknollen. Mehr zufallig kam 
BAVEN1)ArVlM in Bcriihrung mit der Mceresforschung und gab einen noch heute zitierten 
und zitierf~ihigen l]berbli& iiber M6gtichkeiten der Kalkf~ilIung im Meer. Allzuofc waren 
es die Fernen, mit dem Rii&en zum Meet Sitzenden wie PFAN~r.NSTIr.L in Freiburg, S~IBOLD 
aus Tiibingen und GOMI3~L in Miinchen, die sich dem Meer und seiner Erforschung hin- 
ga.ben. 

Ich gla~be, dieses Buch in seiner Kiirze, gewollten UnvollstS.ndigkelt und sicher e benfalls 
gewollten AllgemeinverstS.ndlichkeit leistet einen grol~artigen Beitrag nicht zur endgiiltigen 
K15.rung und Beschreibung der Meeresgeologie, wohl aber zur Aufrtittelung, als Aufforde- 
rung zu weiterer Anstrengung und zu weiterer enge.r Zusar~menarbeit, wie sie sich gerade an 
Bord yon Schiffen unter allen Wissenschaf~lern ergibt. Alle, die sich mit Meereskunde, sei es 
Biologic, Chemic oder Meeresgeologie, befassen, sollten dieses Biichlein lesen und sich yon 
ibm zurii& zu grot~en und begeisterten M[innern wie EHRENt3EI<O (p. 123), WH~WELL (p. 151) 
und vielen anderen fiihren lassen; indessen nicht den Bli& voraus vergessen zu neuen An- 
strengungen, neuen Erkennmissen und Ergebnissen und Ansichten, wie sie ebenfalls hier aus- 
gebreitet werden. Der Rezensent erfuhr erst aus diesem ,Hochschultext", daig die Elbe bei 
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Hamburg w~ihrend der ,Wtirm-Kattzeit" eventuetl 100 m tiefer eingeschnitten war als heute. 
Welch begeisternde Aussichten ftir Hamburger Alpinisten! Die Geschichte der Erforschung der 
Meere ist alt, wie der Autor in vielen Zitaten zeigt, m~Sge s{e so jung bleiben, wie er sie dar- 
stellt. 

SEIBOLD, in seiner profunden Kennmis neuester und ~iltester Literatur fordert den 
Rezensenten zu ghnlichen An stren, gungen heraus: Er zitiert am Ende seines faszinierenden 
Btichleins meinen Lehrer KNETSCH, der mich HERODOT und die Bibel zitieren Iehrte, wie auch 
SEIBOLD dies tut (p. 75). So sei es erlaubt, in der Rezension eine Rezension zu zitieren, 
niimlich jene HEKDeRS ZU der Rede eines anderen Kieler Professors: Sie schliegt - leicht ver- 
iindert - ,,De bonis rebus bene dixisti." (Rezension der Rede HEGEW~SCHS auf A. P. VON 
BERNSTORFF im Grogen H~Srsaal der Kieler Universit~it, Erfurter Nachrichten, 1798.) 

W. E. KRUM~E~ (Oldenburg) 

Bu•K, C. A. & DRAKE, C. L. (Eds.): The Geology of Continental Margins. Berlin: Springer, 
1009 pp., 730 Fig., DM 85,30. 

Haben unsere Kollegen in den USA mehr Verstand, Mut, wissenscha&liches Potential, 
oder schreiben sie nut schneller und besser englis&, was wiederum h/Shere Auflagen ver- 
spricht? Mehr als 100 Autoren liefern ein Buch mit ~ber 1000 Seiten, das nahezu erschgpfend 
alle Aspekte der Geologie yon Kontinentalriindern abhandelt. Geolo,gie, Geophysik, Sedi- 
mentologie und Hydrographie yon Kontinentalr~indern werden ftir alle Kontinente und 
Ozeane bearbeitet; iediglich ein Beitrag yon drei deutschen Autoren tiber die afrikanische 
Westktiste ist enthalten. SEIBOLD bat in seinem Buch tiber Ergebnisse und Prc~bleme der Mee- 
resgeologie gemahnt, wit Deutschen sollten uns nicht an den Rand der Wissenschaft dr~ingen 
lassen, wit k6nnten uns dos als eine der ersten Industrienationen nicht leisten. Dieses Werk 
scheint mir Beweis ftir die Berechti~gung seiner Mahnung. An der englischen Sprache kann 
es nicht liegen, da imrner,hin 23 franz&ische Autoren beteiligt sind. Vielleicht vers~iumen die 
Deutschen auch, an wi&tigen internationalen Tagungen, auf denen neueste Informationen aus- 
getauscht werden, teilzunehmen, denn die Basis dieses Buches ist die Penrose-Konferenz ii'ber 
KontinentalrS.nder. Es bleibt festzustellen, dat~ Deutschland zumindest keine Kontinental- 
r~inder besitzt, es sei denn der Anteil an internatlonalen GewS.ssern, bei dem Kontinental- 
r~inder auflerhalb der Hoheitsgebiete liegen. 

Bei einem derart umfangreichen Buch mit z~hlreichen Aspekten f~illt es schwer, auf einzelne 
Kapitel einzugehen. Aufgefallen sind mir besonders: HATHERTON mit seinern Beitrag tiber 
aktive Kontinentalr~nder und Insel~bogen. BEKGER mit seinem Artikel tiber die nur bedingt 
z~geh6ri.gen Tiefseesedimente, in dem er allerdings schlagend beweist, daf~ ouch Tiefsee- 
sedimente zu sinnvollen Aussagen tiber Kontinentalr~nder verhelfen k6nnen und vice versa. 
TALWANI und ELD~OL~ geben einen fiir deutsche Meeresforscher hochinteressanten Beitrag 
aber den norweglschen Bereich und Island. StrERU)AN bietet 12 neue ungeheuer i~berhtil~te, 
abet instruktive Profile der amerikanischen Ostkiiste, die den gesamten sehr eingehend be- 
arbeiteten Komplex ausgezeichnet zusammenfagt. SIESSER und Mitarbeiter besprechen Stid- 
afrikas R~inder und bieten einen auch ftir Nichtgeologen verst~indlichen Uberblick. Uber das 
Schwarze Meer und Rote Meer g~bt es eigene Bticher, eber~so tiber die Arktis, dennoch sind 
ouch die Beitriige yon Ross und COLEMAN sowie yon OSTENSO ausgezeichnete Einzeldarstel- 
lungen. Fiir den Nichtgeologen mggen auch die beiden Beitr~i,ge tiber die Resourcen yon 
Kontinentalr~indern interessant sein. Insgesamt ein immenses Kompendium mlt Beitr~igen der 
unterschiedlichsten Konsistenz, die ftir den Nichtgeologen z. T. schwer iiberschaubar sind. 

W. E. Kxuu~iN (Oldenbur,g) 


