
Addendum 

Publikationen des Stabes der Biologischen Anstah Helgoland, welche anderenorts 
erschienen sind (Kurzfassungen) 

Publications by the staff of the Biologische Anstalt Helgoland, which have been 
published elsewhere (Abstracts) 

Publications des membres de la Biologische Anstalt Helgoland publi6es dans 
autres p&iodiques (R6sumds) 

BULNHEIM, H.-P. & VAvRA, J.: Infection by the microsporidian Octosporea effeminans sp. n., 
and its sex determining influence in the amphipod Gammarus duebeni. ]. Parasitol. 54, 241-248 
(1968). 

Der Entwickiungszyklus, die Taxonomie, die Wirtsspezifit~it und die Wirt-Parasit- 
Beziehungen vo.n Octosporea effeminans sp. n., einer in Gammarus duebeni parasitierenden 
Mikrosporidienart, werden dargestellt. Octosporea effeminans tritt in den Keimdriisen weib- 
licher und intersexer Individuen auf, und zwar werden die Oozyten, die FoIlikelzellen und das 
ovariale Bindegewebe infiziert; bei Intersexen, welche beiderlei Geschlechtzellen ausbilden, 
k6nnen iiberdies auch die Spermatogonien, die Spermatozyten und die Schleimzellen innerhalb 
der testikul~iren Gonadenregionen befallen werden. Die Mikrosporidien werden transovarial 
iibertragen und bewirken, dag aus allen infizierten Eiern 9~, vereinzelt au& Intersexe, hervor- 
gehen. Die geschlechtsdeterminierende Wirkung der Mikrosporidien ist somit die Ursache far 
das Fehlen der Parasiten in m~innlichen Individuen. Die Infektion ruff: keinen erkennbaren 
pathogenen Effekt im Wirtstier hervor; die Parasiten sind vielmehr v/311ig im Wirtsorganismus 
integriert. Da die Infektion erblich ist und die Vermehrungsrate befallener Tiere sich nicht ver- 
ringert, miit~te si& jedo& in kleineren, r~iumli& begrenzten Bio,topen das Geschlechtsverh~ilmis 
yon Gammarus duebeni im Verlaufe einiger Generationen in betr~ichtlichem Maf~ zugunsten der 
~9  vers&ieben. Wenngleich das einzelne Individuum keine Sch~idigungen erleidet, so k6nnte 
jedoch der Fortbestand einer Population dur& eine zunehmende einseitige Ver~inderung der 
Ges&lechtsverteilung sehr gef~ihrdet werden. Die Frage, in welcher Weise die Mikrosporidien 
in den Mechanismus der Ges&lechtsbestimmung eingreifen, wird er/Srtert. Eine zellul~ire Sch~idi- 
gung der androgenen Driise, welche die m:,innli&e Geschle&tsentwi&lung hormonelt steuert, 
konnte nicht na&gewiesen werden. Die Differenzierung dieser inkretorischen Driise wird - be- 
dingt durch die Infektion - offensichtlich in einem friihen postembryonalen Stadium gehemmt, 
wodurch die ges&le&tliche Entwi&lung in weibliche Richtung gelenkt wird. 

GuNKEL, W.: Die Bakterien und ihre Beziehungen zum Plankton in den Tiimpeln der Helgo- 
l~inder Diine nach der schweren Sturmflut im Februar 1962. Mitt. int. Verein. theor, angew. 
LimnoI. 14, 31-42 (1968). 

W/ihrend der groflen Sturmflut im Februar 1962 wurden die Si]lgwassertiimpel der Helgo- 
l~inder DLine iiberflutet. Die resultierenden SalzgehaIte lagen in drei Tiimpeln fiber 20 %0, in 
einem Fall fiber 10 %0. W/ihrend der anschlief~enden AussLit~ungsperiode zeigten die Bakterien- 
populationen Anpassungen an den Salzgehalt in der Weise, daf~ zun~ichst (bei noch h/Sherem 
Salzgehalt) der Anteil Seewasserbakterien anstieg, w~.hrend sp~/ter (nach st~irkerem Abfall des 
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Salzgehaltes) Siif~wasserbakterien zunahmen und im Ti.impel mit der st~.rksten Aussi~f~ung die 
Seewasserbakrerien welt ~ibers&ritten. Die Jahreskurven der Bakterien sind im wesentlichen 
zweigipfelig mit dazwischen geschaiteter Depression. Die Werte des in Bakterien vorhandenen 
organisch gebundenen Kohlenstoffs liegen ca; eine Gr6i~enordnung unter denen des Phyro- und 
Zooplanktons. Die Maxima des Phytoplanktons und der Bakterien rreten nicht gleichzeitig, 
sondern deutlich hintereinander auf. 

HA¢MmeR, E. : f.3ber den Stoffwechsel im Indischen Ozean zwischen Australien und Indonesien. 
Mitt. int. Verein. theor, angew. Limnol. 14, 43-51 (1968). 

Dieser Beitrag wurde auf dem Symposium ,,Stoffhaushalt derBinnengew~sser, Chemie und 
Mikrobiologie" in P16n, 8.-12. August 1965, vorgetragen als BeispieI fiir Sro,ffanreicherung 
und Ums~.tze im marinen, ozeanischen Bereich. Aus den Ergebnissen der Forschungsfahrt yon 
H.A.M.S. ,,Diamantlna" im Juli und August 1961 werden hydrographische, chemische und 
biologische Daten yon ausgew~ihlten Stationen des Indischen Ozeans dargestellt und verglichen. 
Primiirproduktion und Planktonbest~inde sind im tiefreichenden warmen Oberfl~chenwasser 
sehr gering. Maxima finden sich in der sehr d~innen Deckschicht des Stid~.quatoriaIstromes, die 
dutch Auftriebwasser gut mit N~.hrstoffen versorgt wird, und vor der australischen Kiiste, wo 
starke Gezeitenstr6mungen fi.ir eine Durchmischung des Wassers bis zum Boden sorgen, und wo 
ebenfalls ein Aufquellen n~.hrstoffreichen Tiefenwassers vorkommen kann. 

K~OGER, F.: Zur Sinnesphysioiogie yon Arenicola marina. ZooI. Anz. (Suppl. Bd) 31, 166-171 
(1968). 

Die unterirdischen Wohnbauten des Wattwurmes Arenicola marina erschweren das Stu- 
dium seiner Lebensweise. Daher wurde fiJr die Untersuchung der Wiirmer im Laboratorium 
ein k~instlicher Wohnbau aus Glas en:wickelt, den die W~irmer leicht annehmen. Dieser ge- 
stattet, ihr Verhalten unter normalen und experimentellen Bedingungen zu beobachten. An 
diese Kunstbauten wurde eine elektrische Tropfenz~.hlung angeschlossen, die zeitlich fort- 
laufend die Pumpt~tigkeit der Wiirmer dadurch verfolgt, dat~ die einzelnen Tropfen auf 
einem Kymographion markierr werden. Normalerweise finder man, dai] die Wiirmer einen 
kontinuierlichen Wasserstrom durch ihr Rohr pumpen, der nut gelegentlich yon kiirzeren Pau- 
sen unterbrochen wird. Setzt man dem Seewasser, das kontinuierlich dem Kunstbau zugefiihrr 
wird, an sich indifferente organische Substanzen, wie Zucker oder Pepton zu, so stellen die 
Wfirmer ihre Pumptiitigkeit ein. Man kann diesen Effekt noch beobachten, wenn das Seewasser 
im Liter 0,01 bis 0,001 g dieser Substanzen enth~lt. Der Wurm verf~igt also fiber sehr empfind- 
iiche chemische Sinnesorgane, die wahrscheintich die Aufgabe haben, den Eintritt sch~idlicher 
Substanzen in den Wohnbau zu verhindern, vielleicht aber auch die Anwesenheit yon N~ihr- 
stoffen melden. In seinem Biotop saugt der Wurm das yon ihm benStigte Wasser durch die 
Offnung des Wohnganges ein, die unrer dem Kothaufen liege. Hier kommt das eintretende See- 
wasser zuerst mir dem Schwanzabschnitt des Wurmes in Berfihrung. Beobachtungen im Kunst- 
bau liel~en vermuten, daf~ dieser der Sitz yon chemischen Sinnesorganen ist. Morphologisch ist 
der Schwanzabschnitt durch einen reichen Besatz mit Papillen ausgezeichnet, die eine starke 
Blutversorgung aufweisen, wie mikroskopische Beobachtungen erkennen lief~en. Untersuchungen 
mit dem Oszillographen, die mit der freundlichen Unterst/.itzung yon Herrn Dr. E. HALS~A~D 
Yon der Bundesforschungsanstalr fi~r Fis&erei durchgefiihrt wurden, ergaben, dai~ sich yon 
den Papillen elektrische Entladungen ableiten lassen, die als ,,spikes" yon Sinnesorganen ge- 
deutet werden. 

KOTTHAUS, A.: Fische des Indischen Ozeans. Ergebnisse der ichthyologischen Untersuchungen 
w~ihrend der Expedition des Forschungsschiffes ,,Meteor" in den Indischen Ozean, Oktober 
1964 bis Mai 1965. A. Systematischer Teih IlL Ostariophysi und Apodes. 56 Abb. In 
,,Meteor"-Forschungsergebnisse. Hrsg. yon der Dr. ForschGem., Borntraeger, Berlin. Reihe D. 
Heft 3, 14-56 (1968). 

In dieser Teilarbeit werden 25 Fischarten aus 20 Gattungen und 9 Familien eingehend 
beschrieben (2 Arten aus der Ordnung Ostariophysi, die restlichen aus der Ordnung Apodes). 
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Unter den 23 Aalartigen wurden folgende, taxonomisch bisher nicht bekannte Arten gefunden: 
(1) Gymnothorax sokotrensis, (2) Nettastoma elongatum, (3) Arisoma somaliense, (4) Lemkea 
heterolinea, (5) Diploconger poIystigmatus, (6) Pse.udophichthys macroporis und (7) Myrophis 
lepturus. Die Gattungen Lemkea und Diploconger sind neu eingefiihrt worden. Die Fundorte 
ffir die einzelnen Arten sind in drei Verbreitungskarten eingetragen. 

MEYrRS, S. P., AHrAR~¢, D. G., GUNKEL, W., & ROTH, F. J., Jr: Yeasts from the North Sea. 
Mar. Biol. 1, 118-123 (1967). 

Einige Ergebnisse fiber das Auftreten yon Hefen in der Nordsee werden dargestellt. Pro 
Liter Seewasser wurden zwischen (10 und) 3000 vermehrungsfiihige Zelleri gefunden. Die in 
kiistenfernen Stationen ermittelten hohen Zellzahlen legen die Vermutung nahe, daf~ es sich 
nicht um den Einfluf~ des Siif~wassers der Elbe handelt, sondern die Ursache in dem gleich- 
zeitigen Massenauftreten yon Noctiluca miliaris zu suchen ist. Dieser Dinoflagellat besitzt stark 
sauren Zellsaflc und k~Snnte fiir die Hefevermehrung g~instige ,Microenvironments" bilden. 
Die dominierende Hefeart war Debaryomyces hansenii. Daneben wurden unter anderem ge- 
funden: Hanseniaspora uvarium, Candida diddensii, C. zeylanoides, C. krusei, C. tropicalis, 
C. obtusa, Rhodotorula rubra und R. pilimanae. 

WESTHE~DE, W.: Monographie der Gattungen Hesionides FRIEDRICIt und Microphthalmus 
MEczNxgow (Polychaeta, Hesionidae). Ein Beitrag zur Organisation und Biologie psammo- 
bionter Polychaeten. Z. Morph. Tiere 61, 1-159 (1967). 

Die monographische Bearbeitung psammobionter Polychaeten der Gattungen Hesionides 
und Mierophthalmus umfaf~t neben Morphologie und Systematik vor allem Fragestellungen 
der Okologie, Fortpflanzung und Entwicklung. Zahlreiche Merkmale der/iuf~eren und inneren 
Organisation, der Biologie und der Bewegung reprRsentieren Anpassungen an die extremen Be- 
dingungen des interstitiellen Biotops und werden als Lebensformcharaktere im Rahmen dieser 
Arbeit einer besonderen Analyse unterzogen. Adaptationen in der KSrpergestalt sind unter 
anderem der schlanke Habitus, die Ausbildung von Analhai~lappen und die Reduktion yon 
Lichtsinnesorganen. Als anatomische Lebensformmerkmale sind zu betrachten: die Umwand- 
lung der Epidermis yon H. arenaria in ein chordoides Polstergewebe, die Entwicklung eines 
clitellaren Driisenepithels in der Gattung Microphthalmus, die Differenzierung des Pharynx zu 
einem Saugorgan, die Ausbildung langer f~idiger Spermien, der Bau der Geschlechtsorgane als 
komplizierte Kopulationsapparaturen, die Ausbildung eines rezeptakul~iren Gewebes bei M. 
sczelkowii, die Reduktion der Eizahl und groi~e dotterreiche Eier bei einigen Arten. Die Fort- 
pflanzungsbiologie zeigt in zwei Punkten eindrucksvolle Anpassungen an das Sandli~cken- 
system: (1) Innere Befruchtung durch direkte Spermafibertragung, die durch Spermatophoren 
oder dureh direkte Kopulation vollzogen wird; (2) direkte Entwicklung ohne freischwimmende 
Larven bei einzelnen Species. Im 5kologischen Verhalten sind ebenfalls hochgradige Adap- 
tationen an das bewegte Sandgefiige zu verzeichnen. Hierzu gehSren besonders Schutzmecha- 
nismen der Einrollung und Festheflcung sowie der rasche, chilopodenartige Lauf yon H. arena- 
ria. Alle untersuchten Arten haben einen einj~ihrigen Lebenszyklus mit nur einer determinierten 
Fortpflanzungsperiode. Die Population yon H. arenaria wandert in charakteristischer Weise 
im Lebensraum des Sandstrandes zwischen Oberfl~ichenbereich des unteren Hanges und der 
Grundwasserregion. Der systematische Tell der Arbeit enth/ilt eine ausfiihrliche Diskussion 
der beiden Gattungen, Beschreibungen der untersuchten Formen und einen Bestimmungsschllissel. 
H. maxima, M. listensis und M. southerni sind neue Arten. 


