
Addendum 

Publikationen des Stabes der Biologischen Anstah HeIgoland, wetche anderenorts 
erschienen sind ( Kurzf assungen ) 

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

Publications des rnembres de Ia Bio[ogische Anstalt Helgoland publides clans 
autres p~riodiques ( R~sum~s) 

BULNr~EIM, H.-P.: Photoperiodische Beeinflussung des Geschlechtsverhliltnisses bei Gammarus 
duebeni(Crustacea, Amphipoda). Naturwissenschaflen 53, 709 (1966). 

Zur Kl~rung der Frage, dutch weldae Umweltfaktoren das ZahlenverhS.lmis der Ge- 
schlechter bei Gamma~us duebeni beeinfluBt werden kann, wurde die Bedeutung unterschied- 
Iicber Tageslblngen gepriitt. Zu diesem Zwe& wurden Kulturversuche mit Tieren aus alMogenen 
Linien durchgeftihrt, bei d enen auf Grund starker Schwankungen der Geschlechtsverteilung in 
den Nachkornmenscha~en genetisch labile Verh~iltnisse zu postulieren sind und daher eine 
exogene Beeinflussung ats m6glicb angesehen wurde. Versuche mit zwei verschiedenen Photo- 
perioden (LD 8:16 und 16:8), denen die Wiirfe nach der Geburt ausgesetzt wurden, ergaben, 
dab unter Kurztagsbedingungen die Zahl weibiicher und unter Langtagsbedingungen die Zahl 
mgnnlicher Individuen betr~ichtli& erhiSht ist. 

BULNHEI~, H.-P.: Mikrosporidieninfektion und Geschlechtsbestimmung bei Gammarus due- 
beni, ZooL Anz. (Suppl. Bd) 30, 432-442 (1967). 

Bei dem Ampbipoden Gammarus duebeni treten ~ auf, die ausschlieBlich oder nahezu 
rein weibliche (thelygene) Nachkommenschaf~en hervorbringen, unabh~ngig davon, mit wetchen 
c~ (~ diese gepaart werden. Die Tatsa&e, dal~ diese Eigenscha~ matroklin vererbt wird und in 
allen Folgegenerationen erhalten bleibt, gab zu der Deutung Anlaf~, die Thelygenie werde 
durch plasmatische Vererbung verursaeht. Auf der Su&e nach dem postulierten extrachromo- 
somalen Erbfaktor wurde eine bislang unbekannte Mikrosporidienart (Octosporea spec.) ge- 
funden, die in den Ovarien thelygener 9~ parasitiert und iiber die Eizellen auf die Nachkom- 
men iibertragen wird. Da si& die in dea thelygenen Linien sporadisch auftretenden (~ c~ als 
nicht infiziert erwiesen und sich fernerhin bei 99 ,  die Wiirfe mit einem weitgehend normalen 
oder auch mehr oder weniger variablen Ges&lechtsverh~iltnis produzierten, kein Befatl fest- 
stetlen liefl, wurde ein Einflufl dieser intrazellul~ir lebenden Parasiten auf die Ges&le&ts- 
bestimmung vermutet. Durch kiinstliche Infektion yon 9 9  mit gemis&tgeschlechtlichen Na&- 
kommen konnte bewiesen werden, dab die Mikrosporidien die Eigens&al°c der Thelygenie be- 
dingen und somit eine geschIechtsbestimmende Wirkung ausiiben. Nach etwa drei postoperati- 
yen H~utungen produzierten ~ ) ,  in deren Leibesh~ihle infiziertes Ovargewebe iibertragen 
worden war, fast ausnahmslos nut Tochtertiere, die ibrerseits befallen waren und auch in der 
Folgegeneratlon rein weibli&e Na&kommen hervorbra&ten. Auf Grund dieser Befunde ist der 
mtitterliche Erbgang der Thelygenie bei Gammarus duebeni als ein Falt yon simulierter plas- 
matischer Vererbung beziehungsweise yon S&einvererbung eingestufk werden. Die Frage, in 
welcher Weise die Physiologie der geschlechtlichen Differenzierung durch die parasit~ire Infek- 
tion beeinflugt wird, bedarf noch weiterer Kl~irung. 
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KESSE:LER, H.: Die Bestimmung des AFS (Apparent Free Space) bei Meeresalgen mit Hilfe yon 
kfinstlichem Lithium-Seewasser. Botanica mar. 9, 18-20 (1966). 

Nach eingehender Erl~iuterung des Begriffes ,,AFS" wird eine Methode zur Bestlmmung 
seiner GrSf~e bei Meeresalgen unter Verwendung eines kiJnstlichen Seewassers vereinfachter 
Zusammensetzung mit Lithium als Hauptkation beschrleben. 

TESCH, F.-W.: Die Wanderung markierter Aale in der Elbe bei Hochwasser und der Einflu~g 
der Staustufe Geesthacht. Wass. Boden 18, 433-437 (1966). 

In vier verschiedenen Elbabschnitten gefangene Aale wurden marklert und in der N~ihe 
der Tidegrenze bei Zollenspieker in der Elbe ausgesetzt. Von den insgesamt 652 mit Kunststoff- 
pl~ittehen versehenen Aalen wurden 10,9 °/0 zuriickgemeldet. Das Riickfangergebnis war bei den 
Aalen verschiedener Herkunflc sehr unterschiedlich, teilweise bedingt durch Differenzen in der 
GrSigenzusammensetzung und auch durch die Befischungsintensitiit in den verschied.enen Wieder- 
fanggebieten. Durch Markenverlust find innerhalb der ersten zwei Monate 15 °/0 nicht zuriick- 
gemeldet worden. Aale, die aus dem Bereich 80 km oberhalb des Aussetzungsortes stammten, 
sowie solche Exemplare, die 10 km unterhalb dieser Stelle gefangen worden waren, wanderten 
fast ausschlie~lich fluI~abw~irts. Hierzu hatten sie offensichtllch das HeimfindevermSgen und 
teilweise extrem hoher Wasserabflut~ und steigender Wasserstand veranlaf~t. Dennoch 5ber- 
wanden selbst bei gelegten Wehrsektoren nut etwa 5 °/0 das Stauwehr Geesthacht. Dieser 
geringe Aufstiegserfolg wird dadurch erkl~irt, daI~ die starke WasserstrSmung yon 3 m/sec im 
Bereich der Wehrsektoren nicht iiberwunden und der an sich fiir s~imttiche Fischarten lind GrS- 
/~en gut passierbare FischpaI~ nicht gefunden wird. Eine weitere Heranffihrung des unteren 
Fischpai~ausganges an den Elbestrom ist daher notx~endig. Die Aale aus dem Bereid~ unterhalb 
Hamburgs und aus Cuxhaven streben grS~tenteils flul~abw~irts in ihr altes Wohngebiet zuriick, 
ohne dutch Hochwasser oder steigenden Wasserstand zum Aufw~irtswandern veranlal~t worden 
zu sein. Die h~iufig ge~iut~erte Annahme, daf~ Aale aus dem Unterelbegebiet bei Hochwasser 
in st{irkerem Mai~e in die Bereiche oberhalb Hamburgs aufwandern, wird dadurch sehr unwahr- 
scheinlich. 

T~SCH, F.-W.: Homing of eels (Anguilla anguilla) in the southern North Sea. Mar. Biol. 1, 
2-9 (1967). 

W~hrend des Sommers 1966 wurden 1538 Aale (Anguilla anguilla L.) aus der Deutschen 
Bucht und angrenzenden Kiistengew~issern markiert und grS~tenteils verpflanzt. Die Wieder- 
fangrate betrug bis Ende 1966 5 °/0 (77 Exemplare) und nach einem zweiten Einsatz yon 
16 wiedergefangenen Aalen 19 °/0 (3 Exemplare). 64 °/o der rfickgemeldeten Aale kehrten nada 
Verpflanzungen fiber Entfernungen bis zu 180 km an ihren ersten Fangort zuriick; 14 °/0 wur- 
den vermutlich auf dem Wege dorthin zurfickgemeIdet. Im einzelnen batten die zurfickgewan- 
derten Aale zu folgenden Punkten zurfickgefunden: yon Helgoland nach Cuxhaven und um- 
gekehrt, yon Helgoland ins Seegebiet angrenzend der ~iul~eren Elbmfindung und yon Cuxhaven 
in das gleiche Seegebiet, yon der Insel FShr nach Helgoland, vom Wattengebiet sfidlich FShr nach 
Wyk/F6hr, yon Helgoland ins Hamburger Hafengebiet. Alle als Kontrollen am ersten Fangort 
ausgesetzten und wiedergefangenen Fische verblleben im Berelch ihres ersten Fanges. Der 
Wiederfang erfolgte grS~tenteils sp~iter als 2 Wochen nach dem Aussetzen, in zwei F~illen 
jedoch wesentlich eher. Die betreffenden beiden Aale waren danach mlndestens durchschnitttich 
1 beziehungswelse 3 km/h gewandert. Das ,,HeimfindevermSgen" ist nicht allein auf Grund 
des Geruchssinnes zu erkl~iren, da WasserstrSmungen aus den Heimatarealen die verpflanzten 
Aale nicht in allen F~ilIen erreicht haben konnten. 
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Buchbesprechungen / Book reviews / Analyses 

LeveqE, R. P.: Genetik (Genetics). A. d. Engl. iibers, yon P, BRUCKMOSE~. Mit 76 Textabb. 
M/Jnchen, Basel, Wien: BLV Bayerischer Landwirtschafl:sverlag GmbH 1966. 197 pp., DM 18,-. 

Das 1962 bei HoIt, Rinehart & Winston, New York, erschienene Werk liegt jetzt im 
Rahmen der Serie ~Moderne Biologie" in einer deutschsprachigen Ausgabe vor. Angesichts des 
stiirmischen Aufschwungs, den die Genetik in den letzten Jahren erfahren hat, ist es zu begrii- 
gen, daf~ der vorliegende Band {ibersetzt worden ist, insbesondere da die Zahl moderner 
deuts&sprachlger LehrbiJ&er auf dem Gebiet der Genetik sebr gering ist. 

Dies ist eln Buch besonderer Pr~igung, einerseits durch die Betonung yon drel Themen 
- Natur, f3bertragung und Funktion des genetis&en Materials - andererseits durch die hier 
voltzogene und gelungene gedankli&e Integration der klasslschen in die molekulare Genetik. 
So weicht au& die Gliederung yore herk~Smmli&en Stil der Lehrbticher ab. Nach einer Ein- 
fiihrung werden im ersten Tell die Nucleinsiiuren als Informationstr~iger, ihre Struktur und 
Replikation, die spezielle Paarung yon Nucleotiden, die Verdopplung und Teilung der Chro- 
mosomen in Mitose und Meiose behandelt. Der zweite Tell befat~t sich mit der I[~bertragung 
des genetischen Materials: Segregation der Gene, Tetraden- und Stranganalyse, freie Kom- 
binierbarkeit, geschlechtsgebundene Vererbung, Genkopplung und Genrekombination, Crossing- 
over, Genkarteaa, plasmatis&e Vererbung, l~bertragung des genetischen Materials bei Bakterien 
und Bakteriophagen durch Kon~ugation, Transduktion und Transformation. Im dritten TeiI 
wird ein Bild yon der Wirkungsweise des'genetis&en Materials entwor£en, wobel Mutation, 
Genwlrkung, Proteine als prim~re Genprodukte, genetlscher Code, multiple Allelie, Pseudo- 
allelie, Cistron, Recon, Muton und Genbegriff sowie die genetische Regulation. behandelt 
werden. 

Obglei& ein Bu& mit dem Titel ,Genetlk" somit recht eng gefagt ers&eint und man&e 
Teilbereiche (z. B. Populations- und Evolutionsgenetik) ni&t behandelt werd.en, ist dennoch die 
zugrunde liegende Konzeption iiberzeugend, da sich diese Darstellung auf die eigentlichen 
Grundvorg~inge des Erbgeschehens konzentriert. Am S&lut~ einzelner Abschnitte finden si& 
sowohl eine Reihe weiterfiihrender Literaturhinweise als auch eine Zusammenste|Iung yon Fra- 
gen zur selbst~indigen L/Ssung - eine in amerikanischen Studien- und Lebrbilchern h~iufig geiibte 
Praktik. 

Da die Darstellung knapp und stre&enweise recht komprimiert gehalten ist, wird dieser 
Band weniger dem Anfiinger als vielmehr dem fortgeschrittenen Studenten, der bereits die 
Grundtatsachen der VererbungsIehre kennt, wie auch dem nicht auf dem Gebiet der Genetik 
arbeitenden Fachwissenschafder elne willkommene InformationsquelIe sein. 

Na& Meinung des Rezensenten erweist es sich allerdings als Nachteil, dag die deuts&e 
Auflage dieses Buches erst 4 Jahre nach Erscheinen der engtischen OriginaIausgabe auf den 
Markt gekommen ist und dies um so mehr, als bet dem ungemein rascbem Fortschreiten der 
Erkennmisse auf dem Gebiet der Genetik die vorliegende Darstellung an. Aktualitiit bereits 
eingebiigt hat, da manche Kapitel inzwischen erg~inzungsbediirt}ig geworden sind. Zwei EinzeI~ 
heiten sollen noch £iir eine Korrektur in einer Neuauflage erw~hnt werden: auf pp. 57 und 59 
ist mit ,Schematas" der PIural yon S&ema = Schemata falsch gebiIdet, und auf p. 82 sollte es 
an Stelle yon ,,eine Spermie" ein Spermium heigen (desgt. in Abb. 42 ,,X-Spermie"). 

H.-P. BO'LNHeI~a 

BU~NeTT, A. L. und EIs~v~R, T.: Anpassung Jm Tierreich (Animal adaptation). A. d. EngL 
iibers, yon E. TraJMLet. Mit 53 Textabb. Miinchen, Basel, Wien: BLV Bayerischer Landwirt- 
schaRsverlag GmbH 1966. 149 pp., DM 15,-. 

Dieses Buch, das ebenfalls der Serie ,Moderne Biologie" entstammt, steiIt eine Einfiihrung 
in die Lehre der Beziehungen zw~schen Organismus und Umwett dar. Alle bier aufgeworfenen 
Fragen kreisen um das Problem, wie tierische Organismen an ihren Lebensraum angepat~t sind 
und wel&e Mechanismen bestehen, die ein Uberleben und somit die Arterhaltung gewiihrIeistem 

Zur Erliiuterung des Begriffes Adaptation werden zun~i&st in exemplaris&er Weise an 
Hand einer S&ilderung des Lebenszyklus yon Aedes aegypti, der Gelbfiebermii&e, eine Reihe 
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yon strukturellen, physiologischen und ethologischen Anpassungen erliutert. Diesem Kapitel 
schliegt si& unter Einbeziehung anderer Beispiele aus dem Tierreich eine vergleiahende Be- 
traahtung an fiber Einrichtungen, welche die Fortpflanzung si&ern, iiber versc~iedene Formen 
der Entwi&lung im Hinbli& auf ihre anpassungsm~igige Bedeutung und fiber physiologisahe 
Anpassungen aus den Berei&en yon Atmung, Kreislauf, Exkretion und Osmoregulation. Welter- 
bin werden Betrachtungen tiber das stammesgeschi&tli&e Werden yon Anpassungen am Beispiel 
einiger Gliedertiere angestelh, denen abschliegend einlge kursorlsahe Bemerkungen iiber die 
Rolle des Menschen folgen, der seine Umweh nach sein.en Bedtirfnissen umgestahet, sie aber 
gleichzeitig gef~ihrdet und gar zu vernichten dro.ht. 

Die Autoren haben es in diesem anschaulidl ges&riebenen und gut bebilderten Buch ver- 
standen, bei allen zur Diskussion gestelhen Problemen r3berlegungen anzustellen, dutch die der 
Leser die biologische Bedeutung "con Anpassungen als entscheidendes Element der 6kologisahen 
Verbreimng einer Art zu erkennen lernt. Leider ist jedoah festzustellen, dag diesem Band eine 
Reihe yon Fehlern und Ungenauigkeiten in der Ausdru&sweise anhaRen. Diese gehen often- 
sichtliah in erster Linie zu Lasten des Obersetzers, doch lit~t siah ohne Kennmis der englischen 
Ausgabe ni&t entscheiden, ob diese M~ingel an& dem Original anhatten. Es wiire daher wiin- 
sahenswert gewesen, wenn der Verlag die deutsche Fassung vor der Drucklegung einem Faah- 
mann zur kritisahen Durchsiaht vorgelegt h~itte. H.-P. BnLNHEIM 

MODEL, F.: Geophysikalische Bibliographie von Nord- und Ostsee. (Dt. hydrogr. Z. Erg~inz- 
HR. R.A 8.) Berlin-Nikolassee: Kommissionsverlag Gebriider Borntraeger 1966. Tell I (Chro- 
nologische TitelaufZihlung), Band 1.2, LVIII, 878 pp., Teli II (Register) 600 pp., 14,5 cm X 
21,5 cm, DM 48,- (gebunden). 

Der einzelne Bearbeiter steht der Flut wissenschafilicher Ver/Sffentlichungen yon Jahr 
zu Jahr hilfloser gegentiber. Es/st tr/Sstlich, aus dem vorliegenden Werk zu ersehen, dat~ auch 
grof~e Bibliotheken mit entspreahenden personellen und teahnischen M6glichkeiten mit diesem 
Problem nut noah bedingt fertig werden. Um so h6her ist der Versuch zu bewerten, ein ein- 
gehend bearbeitetes Teilgebiet einem gr/Sfleren Kreis zugingli& zu ma&en. Schon Einffihrung 
und ErlS.uterungen (die wichtigsten Teile auch in englis&er Sprache) lassen den enormen Arbeits- 
aufwand und die vielen S&wierigkeiten erkennen. Etwa 5000 Titel werden in zeitlicher 
Reihen£olge yon 1749 bls 1961 nachgewiesen. Damit sind schitzungsweise 83 °/0 der zugeh6ri- 
gen Arbeiten erfaflt worden. Berfi&si&tigt wird die anorganische Meereskunde einsahliegli& 
Geologie und dem We&setspiel mit der Atmosphire. Die Biologie wird nur in ihrem Einflut~ 
auf die anderen Faktoren erwiihnt; sie ist abet recht gut vertreten. Hinzu kommt, dat~ gerade 
das Erfassen der Randgebiete te&nisch sahwierig, ist, weshalb die no& vorhand,enen Lfi&en 
in erster Linie in diesen Bereiahen zu suahen sein diirPten. Jedem Zitat sind Informationen 
fiber Inhah und Seegebiet ange£iigt. 

Ffir die praktlsahe Benutzung ist vor aIlem das Register yon Bedeutung. Es erlaubt, die 
Literatur rasch auszuwerten und bei liickenhat~en Zitaten zu exakten Angaben zu kommen. Ftir 
den letzteren Fall sind vor allem Namen- und Zeitsahri~enregister vorgesehen. Sofern spe- 
zifische Probleme vorliegen, diirPc, en Aufteilungen (mit vieten weiteren Unterteilungen) nach 
Dezimalklassifikation, Stichworten und Regionen oflc nfitzlich sein. Ffir das schwierige Problem, 
zu einer bestimmten Publikation in Beziehung stehende spitere VerCSffentlichungen zu finden, 
ist ein besonderes Register eingerichtet. Auf diese Weise ist ein Werk entstanden, das ffir alle, 
die sich im Gebiet der Nord- und Ostsee mit meereskundli&en Problemen im weitesten Sinne 
beschS.~igen, yon gr6fltem Nutzen sein diirPce. Der Preis mug mit Rfi&siaht auf Umfang, Aus- 
stattung und geringe Auflage als niedrig bezeidmet werden. Es w~ire sehr zu begriigen, wenn 
Erg~inzungen zum vorliegenden Material und die neuere Literatur in der gleiahen Art bearbehet 
werden kSnnten. M. GILLBRICF!T 


