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Buchbesprechungen [Book reviews] 

Kinne, O. (Ed.): Marine Ecology. A comprehensive, integrated treatise on marine life in 
oceans and coastal waters. Vol. 4: Dynamics. Chichester, New York, Brisbane, Toronto: 
Wiley, 1978, 746 pp., $ 75,-. 

Der vierte Band des in den marinen Wissenschaften bereits bestens eingeffihrten Werkes 
unterscheidet sich yon den voraufgegangenen, in jeweils mehreren Bfichern erschienenen drei B~inden 
~iui]erlich dadurch, d ~  er in einem einzigen, allerdings schon dem Umfange nach sehr gewichtigen 
Buch erschienen ist. Nicht minder gewichtig ist sein Inhalt. Er beginnt mit einem instruktiven 
Vorwort des Herausgebers O. Kinne. Schon im ersten Satz wird erkl~irt, was unter biologischer 
Dynamik zu verstehen ist, und so sachbezogen und konkret bleibt das Buch bis zum Schlug. Auf fiber 
600 Seiten wird in gedr~ingter Form eine Ffille yon Stoff vermittelt und synthetisch verarbeitet. Hierbei 
wurde nicht vers~iumt, auf die noch immer bestehenden Wissenslficken zu verweisen, gipfelnd in dem 
Problem der bei dieser Sachlage kargen M6glichkeit des Schutzes unserer Meere vor den zunehmen- 
den destruktiven anthropog~nen Einflfissen, well wir Strukturen, Funktionen und Belastbarkeitsgren- 
zen der natiirlichen Okosysteme bis heute nur ungenfigend oder nicht erfatgt haben. 

Die "Introduction to Volume IV" (Kapitel 1, p. 1-11) wurde, der Tradition folgend, vom 
Herausgeber verfaf~t. Hier wird der Zusammenhang mit den voraufgegangenen drei B~inden herge- 
stellt. Betont werden ferner die im vorliegenden Band bestehenden Kausalnexi zwischen 6kologischen 
Komplexen, Arten und Populationen unter Einbeziehung der Evolutionsph~inomene und -faktoren. 

Z. Z. F i n e n k o :  " P r o d u c t i o n  in P l a n t  P o p u l a t i o n s " ( K a p i t e 1 2 ,  p. 13-87). 
Die Primiirproduktion wird, basierend auf photo- und chemosynthetischen Prozessen, eingehend fiir 
Algen dargestellt. Wachstum und Vermehrung der natfirlichen Populationen sind im Zusammenhang 
mit der Photosyntheserate abh~ingig yon Licht und Temperatur sowie yon Stickstoff- und Phosphor- 
verbindungen. Der Lichtfaktor ist, als Ergebnis der selektiven Absorption des Spektrums im Wasser, 
akzentuiert qualitativ wirksam. Die Frage der Einbeziehung gel6ster organischer Substanzen (dissol- 
ved organic matter = DOM) in den Stoffwechsel der Algen wird diskutiert, desgleichen die mittels 
14C gewonnenen relativen Werte hinsichtlich der Prim~irproduktion. Ein genaues Ansprechen der 
generell wirksamen Kr~ifte und Prozesse in den unterschiedlichen Meeresgebieten ist aufgrund 
fehlender ausgereifter Arbeitsmethoden und bestehender Liicken in der Physiologie nicht m6glich. 
Der Ausweg wird in einem engen Zusarfimenwirken yon Okologen, Physiologen, Meeresbiologen, 
Chemikern und Physikern gesehen. 

V. N.  G r e z e :  " P r o d u c t i o n  in A n i m a l  P o p u l a t i o n s " ( K a p i t e 1 3 ,  p. 89-114). 
Die Sekund~irproduktion in Form der Bildung lebender tierischer Materie auf der Basis des Phyto- 
planktons und der Algen ist im Hinblick auf Energie- und Stoffumsetzungen im Meer yon grof~er 
Bedeutung. Mit unterschiedlichen Methoden wurden verschiedene planktische und benthische Tierar- 
ten und Tiergesellschaften untersucht. Die Rate der Sekundiirproduktion per Einheit lebenden 
Gewebes scheint in Kleinlebewesen am h6chsten zu sein. Sie wird yon Alter, Lebensspanne, 
Temperatur und anderen Parametern bestimmt, ist abet insgesamt wegen ihrer Verquickung und 
Abh~ingigkeit yon einem komplizierten Komplex endogener und exogener Faktoren schwer fiber- 
schaubar. Deshalb wird vor Modellversuchen gewarnt, die mehr auf Ideen als auf Fakten beruhen. 

P. J. W a n g e r s k y :  " P r o d u c t i o n  of  D i s s o l v e d  O r g a n i c  M a t t e r " ( K a p i t e l  
4, p. 115-220). Der Komplex des DOM im kfistennahen und offenen Meerwasser ist durch anthropo- 
gene Einflfisse noch vielschichtiger geworden. Es ist deshalb verst~indlich, dat~ sich selbst die 
Methoden zur Bestimmung organischer Kohlenstoffverbindungen noch in der Diskussion befinden. 
Die Resultate sind entsprechend unausgereift und widersprfichlich. Erschwerend kommt die 
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Unkenntnis fiber die Namr des DOM und dessen Integration in den Stoffwechsel der Organismen 
hinzu. Wie zn erwarten, sind Produktion und Konsum von DOM im Oberfl~ichenwasser am 
hSchsten. In den hochproduktiven Korallenriffen wird die Frage durch die Symbiose der Scleractinien 
mit Zooxanthellen kompliziert. Von den Organismen ist DOM nut in niedere chemische Verbindun- 
gen aufgespalten verwendbar. Die gegenfiber Aufspaltungen resistenten Verbindungen des DOM 
sinken in das Tiefenwasser ab und gehen in die Zirkulation ein. Nach dieser Konzeption entstehen 
immer mehr resistente Verbindnngen im Meerwasser, deren sehr allmiihliche Anreicherung angenom- 
men wird. Es ist erfordertich, quantitative und qualitative DOM-Untersuchungen mit besseren 
Methoden in allen Meeren und Tiefen fiber l~ingere Zeitdiume zu verfolgen, um zu gesicherten 
Resultaten zu gelangen. 

R. J.  C o n o v e r :  " T r a n s f o r m a t i o n  of  O r g a n i c  M a t t e r "  (Kapitel 5, p. 
221-499). Die Umwandlungsprozesse organischer Substanzen im natfirlichen Stoffkreislauf stehen in 
enger Beziehung zum Nahrungsnetz sowie zur Nahrungsaufnahme und zum Betriebs- und Baustoff- 
wechsel. Hier gibt es mehr ungel6ste als gel6ste Fragen. In der euphotischen Zone des Ozeans werden 
etwa 10 % der Biomasse yon den Prim~irproduzenten gebildet, w~ihrend ungefiihr 90 ~ frisch 
produzierter organischer Substanz heterotrophen Organismen zuzurechnen ist. Die sich hierin 
ausdrfickende Diskrepanz zwischen Produzenten und Konsumenten wird ebenso diskntiert wie die 
den Umwandlungsprozessen unterworfenen Nahrungsmittel und -mengen. Das Korallenriff, als 
vielleicht letztes Beispiel organogener VielfSltigkeit eines marinen Lebensraumes, wird als ein ffir 
Verallgemeinerungen geeignetes Forschungsobjekt in Erw~igung gezogen. Verschiedene Methoden 
zur Erfassung der Nahrungsaufnahmen und -mengen werden vorgesteUt. 

Yu .  I .  S o r o k i n :  " D e c o m p o s i t i o n  of  O r g a n i c  M a t t e r  u n d  N u t r i e n t  
R e g e n e r a t i o n "  (Kapitel 6, p. 501-616). Diese Abhandlung befaf~t sich mit Kernfragen der 
Produktion und Dekomposition der Mikroorganismen im Meer, der Bedeutung der Bakterien im 
Nahrungsgeffige und der Regeneration der N~ihrstoffe unter besonderer Berficksichtigung der Phos- 
phor- und Stickstoffkomplexe. Abbau der biogenen Stoffe und Regeneration der N~ihrstoffe werden 
haupts~ichlich durch lebende Organismen vorgenommen. Der stufenweise biologische Abbau ist 
innerhalb des Stoffkreislaufes im Nahrungsgeffige des Okosystems den Stoffwechselprozessen vieler 
Organismen unterworfen, wobei eine Ffille neuer chemischer Verbindungen entstehen und wieder 
aufgespalten werden. Die Rfickffihrung der N~ihrstoffe in den Kreislauf ist keine Dom~ine der 
Mikroftora, sondern wird durch tierische Abfallprodukte erg~inzt. Der bakterielle Abbau wirkt aktiv 
auf den Stoffwechsel nnd die Energiebilanz im Okosystem und produziert lebenserhaltende und 
-regulierende Substanzen. Bakterien bilden fiberdies die natfirliche Nahrungsgrundlage ffir viele Tiere. 
Obwohl sich Messungen des Abbaus organischer Stoffe in situ als ~iuf~erst schwierig erwiesen haben, 
dfirften im Ozean nur 2-3 % der organischen Stoffe in den Bodensedimenten, die Hauptmasse abet in 
der Wassers~iule abgebaut werden. Im tropischen Oberfl~ichenwasser ist die bakterielle Produktion 
und Aktivit~it in eutrophen Gebieten am hSchsten. Der Import organischer Verbindungen fiber die 
weitr~iumigen Transportsysteme aus dem Tiefenwasser der Ozeane ist yon grol~er Bedeutung. Im 
Gegensatz zu mehreren anderen Autoren wird die Meinung vertreten, daf~ eine Verz6gerung 
biochemischer Prozesse dutch hohe Drficke und tiefe Temperaturen eine plausiblere Erkl~irung ffir die 
Reduzierung des O2-Konsums in der Tiefsee ist als die sich mit der Tiefe 5ndernde organische Materie. 
Der als Nahrung wichtige Detritus kompensiert seinen begrenzten Energiegehalt durch die zur 
Verffigung stehenden enormen Mengen. Detritische Partikel sind Zentren der Mikrobentiitigkeit und 
Stabilisatoren im Okosystem. Die Mineralisation bestimmter Phosphorverbindungen wird als eine der 
wichtigsten Funktionen der Mikroorganismen angesehen, die von anderen Organismen nicht fiber- 
nommen werden kann, 

R. M a r g a l e f :  " G e n e r a l  C o n c e p t s  of  P o p u l a t i o n  D y n a m i c s  a n d  F o o d  
L i n k s "  (Kapitel 7, .p. 617-704). Unter Populationsdynamik wird hier der Struktur- und Funktions- 
wandel in Populationen bei Berficksichtigung solcher Ph~inomene wie Geburt, Tod, Bewegung und 
Wachstum unter natfirlichen Bedingungen verstanden. Da eine Art yon einer anderen abh~ingig ist, 
sind die ermittelten Parameter Teile des Okosystems. Viele Schluf~folgerungen haben mangels exakter 
Beweisffihrnng noch einen spekulativen Charakter. So t~iuschen populationsdynamische Modelle oft 
mehr Daten vor, als in Wirklichkeit vorhanden sind. Der trophisch-kontinuierliche Aspekt betrachtet 
Stoffe und Energie in einem Okosystem als ein Netzwerk, in dem die Stoffe in einem mehr oder 
weniger geschlossenen Kreislanf zirkulieren, der Energiezuflufl jedoch von auf~en erfolgt. Der 
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demographisch-diskondnuierliche Asp&t, der dem trophischen kompiemerit~ir ist, erfaf~t vor allem 
"die Individuen als Basis fiir die Lebensgemeinschaften. Die Zeit als iSkologischer Faktor ist irreversi- 
bel. Der Raum ist als Lebens- nnd Transportraum aufzufassen. Die meisten zwischenartliehen 
Beziehungen sind reziprok, Die 6kologische Stabitit~it ist roller Kontroversen. Was in e i n e m 
Okosystem stabil ist, kann im anderen, z. B. in untergeordneten Systemen, labil sein. Zu hohe 
Konzentrationen anthropogener Abfallstoffe zerstiSren die Stabilit~it der Okosysteme. Evolntioniire 
Basiselemente im Nahrungsnetz sind Adaption, Pr~igung und Kampfmechanismen der einzelnen 
Arten. Anthropogene Einfliisse hahen das evolution~ire Konzept verzerrt. Eine Nahrungskette wird 
als degeneriertes Nahrungsnetz mit lediglich parallel, abet nicht divergierend oder konvergierend 
angmrdneten Gliedern aufgefaf~t. Die kfinftige Forschung sollte auf die Erarbeitung konstruktiver 
Prinzipien ausgerichtet sein und auf dem Weg iiber Okosystemmodelle grof~e, offene Modelle 
schaffen. 

Die fachlich hervorragend ausgewiesenen Autoren der einzelnen Abschnitte sind vom Herausge- 
ber so ausgew~ihlt worden, dab neben der Widergabe unseres heutigen Wissensstandes die bei 
bestimmten Problemkomplexen vorhandenen unterschiedlichen Auffassungen reflektiert werden. Vor 
allem nehmen die bisher zu wenig bekanntgewordenen Schulen der sowjetisehen Meeresbiologie mit 
ihren umfangreichen und richtungweisenden Resultaten unmittelbar an der Diskussion tell, und 
gerade darin liegt ein besonderer Wert und vide Impulse induzierender Reiz dieses hervorragenden 
Werkes. Der Stoff wird so klar, sachlich und fibersichtlich geboten wie in den voraufgegangenen 
B~inden. So fiigt sich Band IV organisch in das Gesamtwerk der "Marine Ecology" ein. Es ist 
zweifellos ein Verdienst des Herausgebers, daf~ er auch hier die durch vide Vorzfige charakterisierte 
Vielautorenschaft zu einem einheitlichen Gui~ zu einen vermocht hat. 

Jedem Kapitel sind weiterfiihrende Literaturverzeichnisse angeschlossen, deren Umfang insge- 
samt 105 Seiten betriigt. Ein ausffihrliches Autoren- und Stichw6rterverzeiehnis beschliel3t Band IV 
der "Marine Ecology". Wie das Gesamtwerk sollte dieser Band in keiner naturwissenschaftlichen 
Bibliothek fehlen. Er wird allen Hydrobiologen, Meeresbiologen, Okologen, Ozeanologen und 
Fachleuten fiir Umweltschutz ein vielseitiger, zuverl~issiger und anregender Ratgeber sein. 

D. Kfihlmann (Berlin) 

Migdalski,  E. C., & Fichter,  G. S. : Fische. Das grof~e Buch der Siigwasser- und Meeresfi- 
sche in Farben. Miinchen: Mosaik  Verl., 1978, 314 pp.,  > 700 Abb. ,  D M  78,-. 

Das Vorwort zu dem vorliegenden Buch betont, durch eine bewuf~t vereinfachende Darstellung 
die Welt der Fische dem interessierten Laien n~iherbringen zu wollen. 

Das Buch gibt eine Einffihrung in Aufbau und Sinn der Systematik und Entwicklungsgeschichte 
der Knochenfische. Darau~: folgt eine geraffte Beschreibung des Wirbdtieres Fisch: Atlgemeine 
Morphologie (Skelett, Muskeln, Erniihrungs- und Verdauungsorgane, Atmungsorgane sowie Blut- 
kreislauf und Nervensystem). Mit der Beschreibung von Fortpflanzung, Wachstum und Wan&rung 
wird das allgemeine Kapitel, das sich auf einem gehobenen Schulbuchniveau bewegt, abgeschlossen. 

Im speziellen Tell werden die Fische nach der Systematik von Greenwood, Rosen, Weitzmann 
und Myers, begrfindet auf Bergs System, vorgestellt. Von jeder Familie werden ein oder mehrere 
typische Vertreter im Text und an Hand von Weaver gemalten Abbildungen vorgestellt. 

Die typischen morphologischen und ethologischen Besonderheiten der Gruppe oder einzelner 
Vertreter werden dargestellt oder beschrieben und ihre wirtschaftliche Bedeutung (ffir Sport- und 
Berufsfischerei) dargelegt. So finder man Abbildungen yon Schuppen, Ziihnen und K6rperform der 
Hale und erf~ihrt einiges fiber die Nutzbarkeit yon Leber, Flossen und Bauchlappen. Die verschiede- 
nen Zuchtformen des Goldfisches sind ebenso beschrieben wie die Formffille tier Salmoniden. 

Insbesondere spricht das Buch den Sportfischer an. Es wird wiederholt auf interessante Sportfi- 
sche (gute K~.mpfer etc.) hingewiesen, und sogar Hinweise ffir als K6derfische nfitzliche Arten sind zu 
linden. Auch des Aquarianers wird gedacht, und Saimier, Barben, Zahnkarpfen, B,antbarsct~e und 
andere Aquarienfische werden beschrieben und in grof~er Zahl abgebildet (das Buch enth~ilt iiber 700 
Abbildungen, zum groigen Tell farbig). 

Alles in allem ein Buch, das insbesondere durch die Qualit~.t seiner Abbildungen besticht. 
Erfreulich der sehr informative Textteil, der - bewuSt allgemein gehalten - insbesondere dem 
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interessierten Nicht-Ichthiologen eine Fiille neuer Informationen zu vermitteln vermag. Ein empfeh- 
lenswertes Buch, das dem im Vorwort Gesagten in vollem Umfange gerecht wird. 

H. v. Westernhagen (Hamburg) 

Stoddart, D. R. & Johannes, R. E. (Eds): Coral  reefs: Research  methods.  (Monographs 
on oceanographic methodology. 5). Paris: Unesco, 1978, 581 pp., 103 Abb.,  49 Tab., D M  
63,-. 

Wissenschaftliche Unterwasserforschung ist kaum mehr als 100 Jahre alt und wird erst seit etwa 
25 Jahren mit Hilfe von Tauchger~iten auf breiter Basis betrieben. Ihre Ger~ite und Methoden konnten 
nur z. T. aus der I~berwasser-Freilandmethodik entnommen werden; in den meisten Fiillen mufken sic 
fiir den beabsichtigten Zweck erst entwickelt werden. Das gilt vor allem fiir die Korallenrifforschung, 
deren Methoden von Einzelbearbeitern oder Arbeitsgruppen oft autodidaktisch erst an Ort und Stelle 
entwickelt wurden, unabh~ingig davon, ob morphologisch-strukturelle, faunistisch-6kologische oder 
physiologische Aspekte fiir die Durchfiihrung der Untersuchungen bestimmend waren. Eine Koordi- 
nierung in der Methologie gab es - mit Ausnahme der Riffterminologie - bisher nicht, bestenfalls eine 
Weitergabe yon Erfahrungen durch pers6nliche Kontakte. Infolgedessen finden wir heute eine Vielfalt 
mehr oder weniger erfolgreicher, nachahmenswerter und vor allem allgemein reprocluzierbarer 
Methoden vor, wie sic in Korallenriffen - u. a. auch vom Referenten - angewendet werden. Leider 
wurde dabei manche wertvolle Methode bisher noch nicht publiziert und damit einem gr6f~eren Kreis 
yon Riffbearbeitern zug~inglich gemacht. Um so mehr ist die Initiative der UNESCO zu begrii~en, im 
Rahmen ihrer Buchreihe "Monographs on Oceanographic Methodology" einen 5. Band den Untersu- 
chungsmethoden der Korallenrifforschung zu widmen und mit seiner Herausgabe zwei kennmisreiche 
Rifforscher zu beauftragen. Zweifellos hat bei dieser Entscheidung auch das dringende Erfordernis 
eine Rolle gespielt, die beiden vorl~iufigen Ausgaben (1951, 1953) des "Handbook for Atoll Research" 
zu revidieren, wie iiberhaupt die Planung der vorliegenden Monographie schon fast 10 Jahre 
zuriickreicht und dabei manche Komplikation erfahren hat. 

Bei einem derart jungen und in rascher Vorwiirtsentwicklung begriffenen Arbeitsgebiet wie der 
Rifforschung konnte naturgem~ilg kein "Lehrbuch" der Riffmethoden entstehen. Vielmehr verbreiten 
die 43 Einzelbeitr~ige yon sehr unterschiedlicher L~inge, Tiefgang und Sorgfalt noch einen Hauch yon 
Pioniergeist: Der Leser tut sich oft schwer, aus der Fiille der Ratschl~ige einen eindeutigen Hinweis auf 
die fiir seine Aufgabenstellung geeignetste Methode herauszufinden. Ungeachtet dieser kMnen 
Einschr~inkung mu~ die Bedeutung des vorliegenden Gemeinschaftswerkes zahlreicher sachkundiger 
und erprobter Riffbearbeiter hervorgehoben werden: Zum erstenmal werden viele eindeutige Arbeits- 
anweisungen und wichtige methodische Anregungen in einem Band zusammengefaf~t. Inhaltlich 
werden sic entsprechend den drei fast schon traditionetlen Arbeitsrichtungen der Rifforschung, den 
Hauptabschnitten Morphologie und Struktur, Verteilung der Biota und dem Energie- und N~ihrstoff- 
durchsatz, zugeordnet, wobei aber zwangsl~iufig auch zahlreiche Fakten aus den Gebieten der 
Geographic, Meteorologic, Geologie, Hydrographic, Bodenkunde, Botanik, Zoologic und Okologie 
in Text und Abbildungen einflielgen. Auch reicht das Angebot an geeigneten Methoden vom 
Grolggeriiteeinsatz wie fiir Bohrprobenentnahmen, Dredgen- und Saugrohrgebrauch, iiber Sammel- 
methoden fiir Riffplankton und Kryptofauna in Korallenst6cken, Aufnahme und Determination von 
Habitatpopulationen, Einsatz von Testquadraten und Transekts bis bin zu rein mathematisch- 
quantitativen Simulationen yon Rifforschungsmethoden oder chemischen Analysen des Calcium- 
Metabolismus. Viele der Beitriige sind mit instruktiven Strichzelchnungen, Diagrammen, Tabellen 
oder Formeln ausgestattet. 

Ein Autorenverzeichnis beschlietgt das Buch, dem lediglich auch ein ausfiihrliches Sachverzeich- 
nis zum leichteren Auffinden bestimmter Methoden oder Geriite zu wiinschen w~ire. Insgesamt abet 
diirfen Initiatoren und Herausgeber zu diesem niitzlichen Beitrag zur Korallenrifforschung begliick- 
wiinscht werden. H. Mergner (Bochum) 
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Chia, F. S. & Rice, M. E. (Eds): Settlement and Metamorphosis of Marine Invertebrate 
Larvae. New York, Oxford: Elsevier, 1978, 290 pp., $ 25.-. 

Im Dezember 1977 fand in Toronto eine Tagung der American Zoological Society start, die sich 
ausschlieglich Fragen des Siedelns und der Metamorphose mariner meroplanktischer Evertebratenlar- 
yen widmete. Dag man die Publikation der dort gehaltenen 19 Vortriige, nicht abet ein Lehrbuch vor 
sich hat, erf~ihrt man leider erst beim Aufschlagen des Buches: Auf dem nut mit obigem Titel 
beschrlfteten Einband fehlt jeder Hinweis, dafg es sieh um die "Proceedings" handek. Im Titel h~itte 
auf~erdem das Wort "meroplanktonlc" auftauchen miissen, da holoplanktische marine Larven (z. B. 
von Copepoden, Euphausiaceen, Coelenteraten) unberiicksichtigt bleiben. Auger diesen - sicher nicht 
beabsichtigten - Irrefiihrungen st6ren noch weitere Augerlichkeiten: Literaturzitate sind im Text 
nicht dutch Autor und Jahreszahl, sondern durch Nummern gekennzeichnet. In den Literaturver- 
zeichnissen erscheinen diese Zahlen hintereinander, also in nicht-alphabetischer Reihenfolge; in den 
Zitaten fehlen augerdem meist die Titel v611ig. 

Wenn man von diesen formalen, ganz unnStigen Schwiichen absieht, erfiillt das Buch sicher 
weitgehend die Ziele der Herausgeber: Es soll sowohl fortgeschrittenen Studenten als auch Wissen- 
schaftlern mit der Arbeitsrichtung "Evertebratenentwicklung" als Nachschlagewerk dienen. Diesem 
Anspruch wird es dadurch (teilweise) gerecht, dafg die abgedruckten Vortr~ige meistens umfassende 
Literaturiibersichten zu einzelnen systematischen Gruppen beinhalten. Einschr~inkend mug gesagt 
werden, dag der morphologisch-anatomische Aspekt der Metamorphose gegeniiber denen des Verhal- 
tens, der Ern~ihrung und anderer physiologisch-Skologischer Umste!lungen, insgesamt stark im 
Vordergrund steht. 

Eine andere Einschriinkung, die yon einem nur eineinhalbt~igigen Symposium auch erwartet 
werden mug, liegt in der systematischen Unvolls6indigkeit. Die Tatsache, dag so gut untersuchte 
Gruppen wie die dekapoden Krebse und die Muscheln gar nicht bzw. kaum beriicksichtigt sind, kann 
allerdings leicht verschmerzt werden: Fiir diese Taxa gibt es bereits viele gute Zusammenfassungen. So 
erfiillt dieser Band gerade durch seine Beschr~inkung auf etwas weniger bekannte St~imme und Klassen 
(z. B. Coelenteraten, Phoroniden, Bryozoen, Turbellarien, Sipunculiden, Echiuriden) eine Liicke in 
der Dokumentation einschl~igiger Forschung. 

Die notwendige Abrundung erhaken die "Proceedings" durch das abschliegende Kapitel des 
Mitherausgebers Chia. Darin formuliert er mSglicherweise etwas gewagte, aber durehaus nicht 
unwahrscheinliche Hypothesen fiber endo- und exogene Faktoren und Mechanismen, die die Meta- 
morphose mariner Evertebratenlarven steuern kSnnten. Das Spekulative dieser Vorstellungen unter- 
streicht eine im Vorwort genannte Intention der Herausgeber: Weitere Untersuchungen dieser 
besonders kritischen Phase im Lebenszyklus vieler mariner Wirbelloser sind fiir ein besseres Verst~ind- 
nis der dabei auftretenden Vorg~inge und Mechanismen notwendig; der vorliegende Symposiumsband 
soil dafiir eirl stimulierender Faktor sein. K. Anger (Helgoland) 

Boje, R. & Tomczak, M. (EDS.): UpweUing Ecosystems. Berlin: Springer, 1978, 303 pp., 
DM 49,-. 

Das Buch enth~ik Vortr~ge vom 3. Symposium fiber Auftriebsgebiete (September 1975 in Kiel); es 
soll die Verbindung physikallscher, chemischer und biologischer Meeresforschung unter Einschlug 
der Meteorologie und Geologie im Sinne einer Okosystemforschung deutlich machen. In der 
Auftrlebsforschung scheint das Ziel interdisziplin~irer Meeresforschung am weitesten fortgeschritten 
ZH sein.  

Die 21 Aufs~itze werden gegliedert in "Ecosystem research in upwelling regions" (15), "Hydro- 
graphical aspects" (3) und "Geological aspects of upwelling regions" (2). Eine Arbeit zum Schlug 
(Wooster) beleuchtet allgemeine Aspekte, wobei die Hauptanliegen der Auftriebsforschung zusam- 
mengefaf~t werden und der Mensch durch die Vernetzung wissenschaftlicher und nichtwissenschaftli- 
cher Aktivi6iten ("Ocean affairs") mit einbezogen wird. Die Rechtfertigung der Auftriebsforschung 
wurde vor allem aus der potentiellen Anwendung abgeleitet; in der Tat entstanden nachweislich 
Vorteile durch Voraussagen yon Fischereiertragen, des Wetters und der Bildung nichtlebender 
Rohstoffe. 
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Zwei Arbeiten zu Beginn versuchen eine Definition der Auftriebsgebiete und ihrer Abgrenzung. 
Nur zwei Beitr~ige befassen sich mit dem Phytoplankton des (nordwestafrikanischen) Auftrlebsge- 
biets. Sechs Arbeiten dagegen sind dem Zooplankton und pelagischen Fischen gewidmet, wobei 
Produktion und Management yon kommerziell genutzten Fischbest~inden, ein Hauptziel der Auf- 
triebsforschung, nicht zur Sprache kommen. Ein Aufsatz fatgt Benthosarbeiten zusammen; zwei 
weitere untersuchen die Rolle der Bakterien im (nordwestafrikanischen) Auftriebsgebiet. Neben 
hydrologischen und biologischen Apsekten der Haupt-Auftriebsgebiete werden auch kleinere 
Gebiete, wie die Auftriebszonen vor Ghana und den Galapagos-Inseln, behandelt. Die Zirkulation 
grof~er Seen wird fiir das Verst~ndnis von Auftriebsph~inomenen einbezogen. Zwei geologische 
Arbeiten betrachten Sedimente als Indikatoren fiir (auch friihere) Auftriebsgebiete. So wird ein 
gewisser f.Sberblick iiber die Breite der Auftriebsforschung erreicht. Ein besserer Zugang zu den 
verschiedenen Beitriigen w~ire durch ein ausfiihrliches Summary zu jeder Arbeit erleichtert worden. 

W. Hickel (Hamburg) 

Flemming, N. C. (Hrsg.) & Meincke, J. (Hrsg. der dt. Ausg.): Das Meer. Enzyklop~idie 
der Meeresforschung und Meeresnutzung. Freiburg: Herder, 1977, 319 pp., DM 98,-. 

In diesem Fachbuch (Herausgeber der deutschen Ausgabe: J. Meincke) wird das Thema "Meer" 
aus vielf~iltiger Perspektive dargestellt: aus der Sicht von Ozeanographen, Geophysikern, Biologen, 
Medizinern, Technologen, Archiiologen, Juristen und Politikern. Fiir "jedermann" geschrieben, hebt 
die reich und ausgezeichnet bebilderte Publikation ab auf die allgemeine, gegenw~irtige Bedeutung 
meereskundlicher Untersuchungsergebnisse. Dies ist kein wissenschaftliches Buch, sondern eine fiir 
den interessierten Laien gedachte Zusammenschau ausgewiihlter Aspekte (Meeresboden, Meerwasser, 
Pflanzen, Tiere, Rohstoffe, Nutzung, ArcMologie, Tauchen, Unterwasserfahrzeuge, Seerecht und 
Potitik). Der Untertitel "Enzyklop~idie der Meeresforschung und Meeresnutzung" ist zu anspruchs- 
voll. Die Bibliographie und die "Erg~inzenden Angaben" sind so liickenhaft und willkiMich zusam- 
mengestellt, dag sie besser weggelassen worden w~iren. Auch im Text gibt es Ungereimtheiten. 

Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel "The Undersea". Sowohl bei der 
Originalfassung als auch bei der l~bersetzung haben zahlreiche Fachleute mitgewirkt. Insgesamt ist 
das Buch sehr ansprechend - ein Plus, das prim~ir durch die geschickte Auswahl der behandelten 
Themen und die hohe Qualitiit der Illustration erreicht wurde. O. Kinne (Hamburg) 

Schwerdtfeger, F.: Lehrbuch der TierSkologie. Hamburg: Parey, 1978, 384 pp., DM 48,-. 

Dieses Lehrbuch ist eine Kurzfassung von Schwerdtfegers bew~ihrter, dreibiindiger "Okologie 
der Tiere". Auf dessen Grundkonzeption basierend, wendet sich die Kurzfassung vor allem an 
Studenten. Die meisten Kiirzungen wurden erreicht durch Fortlassen yon Informationen, welche dem 
Verfasser fiir Studenten entbehrlich erscheinen. Das Buch gliedert sich in folgende Hauptkapitel: 
Einfiihrung; Aut6kologie; Dem6kologie; Syn6kologie; Produktivit~it; Der Mensch als tier6kologi- 
scher Faktor. 

Schwerdtfegers Buch zeichnet sich aus durch eine klare Konzeption, einen einfachen, exakten 
Schreibstil und durch leicht verstiindliche Abbildungen. Gediegenes Wissen und langj~rige, umfang- 
reiche eigene Erfahrungen des Autors machen dieses wichtige Werk auch fiir den gestandenen 
Forschungs6kologen zu einer gewinnbringenden Lektiire. 

Gem~ dem Buchtitel konzentriert sich die Abhandlung auf die Okologie der T i e r e. Hierm 
liegt eine Schw~iche der Darstellung. Zentralthema der Okologie sind Okosysteme. Deren essentielle 
Dynamik - Aufbau, Umbau und Abbau organischer Substanz - beruht auf dem untrennbaren 
Zusammenwirken von autotrophen Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. VMe entscheidende 
Aspekte der Okologie der Tiere lassen sich nur aus deren engen Beziehungen zu den andereh beiden 
grolgen Organismengruppen interpretieren und verstehen. (Nicht wenige Okologen messen autotro- 
phen Pflanzen und Mikroorganismen eine gr6f~ere Bedeutung fiir die 6kologische Dynamik bei als 
den Tieren.) Hier treffen wir auf ein grunds~itzliches Problem: die begrenzte Ausbildungsbreite und 
Versatilit~it der Biologen auf der einen und die diszipliniibergreifende Komplexit~t der Okologie auf 
der anderen Seite. Miissen wir nicht angesichts der schicksalhaften Bedeutung 6kologischer Forschung 
fiir den Fortbestand zivilisierten menschlichen Lebens die Forderung nach einem integrierten Okolo- 
giestudium erheben? O. Kinne (Hamburg) 
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Newell,  R. C.: Biology of In ter t ida l  Animals .  3rd ed. Favershara: Marine Ecological 
Surveys Ltd 1979, 781 pp., s 22.00. 

This revised and expanded third edition emphasizes the significance of factors which limit the 
distribution of intertidal animals and major aspects which control energy acquisition and expenditure. 
It contains the following chapters: Physical, Chemical and Biological Features of the Intertidal Zone; 
The Faunas of Special Habitats; Tolerance of Environmental Stress; The Establishment of Zonation 
Patterns; The Maintenance of Zonation Patterns; Food Resources and Energy Partitioning; Mecha- 
nisms of Feeding; Factors Affecting the Rate of Feeding; Respiratory Mechanisms; Irrigatory 
Rhythms and Respiratory Pigments; Factors Affecting the Rate of Oxygen Uptake; Compensation 
for Environmental Change. 

The book is well written and organized. A vast variety of important information has been 
accommodated into a structure dominated by four concepts: establishment and maintenance of 
distribution patterns; energy acquisition in the intertidal zone; metabolic energy expenditure; the 
maintenance of balance: between energy gain and expenditure. 

After carefully reviewing an impressive amount of information, Newell concludes that intertidal 
animals normally live well within the limits imposed by their tolerance to potentially lethal conditions. 
In this form, his conclusion is incorrect. Populations of intertidal animals usually must pay a high 
death toll due to critical intensities both of abiotic arid biotic environmental factors. However, this 
death toll is mostly paid by early life-cycle stages, not by adults, which provide the main material for 
laboratory experiments designed to determine lethal limits and, apparently, have served as basis for 
Newell's conclusion. Where the most sensitive life-cycle stages - e.g. gametes or larvae - die in areas 
with critical conditions, adult distributions naturally remain restricted to distributional areas charac- 
terized by conditions well within the tolerance limits. In context with population distributions in the 
field, assessments of organismic tolerance to environmental stress cannot be restricted to a certain life- 
cycle stage. Newell himself is aware of the importance of the most sensitive stages for population 
distributions. In a letter to the reviewer he has indicated that the significance of these stages will be 
appropriately emphasized in future editions of his book. 

Newell goes on, and rightly so, to conclude that complex factor interactions within the tolerance 
range primarily determine distributional limitations. Important factors are the availability of resources 
(food and space), resource partitioning between competitors, and the transformation of the energy 
acquired into growth and reproduction. 

No doubt, the book will be of great value to anyone professionally involved in the study of 
intertidal animals. O. Kinne (Hamburg) 

Pennak, R. W.: Fresh-water Invertebrates of the United States. 2nd ed. New York, 

Chichester, Brisbane, Toronto:  Wiley, 1978, 803 pp., s 19.50. 

This completely revised, second edition covers an impressive width and amount of information. It 
is likely to remain for long an essential source of reference for all those professionally concerned with 
American fresh-water-living invertebrates. However, it will be useful also to investigators and 
students of lakes and rivers in other parts of the world. 

The book is well organized and written. Obviously the author has invested a great deal of energy, 
effort and care, drawing from thousands of original publications and stressing important aspects of 
natural history, ecology and - of course - taxonomy of free-living aquatic invertebrates - including the 
insects. Some chapters contain taxonomic keys to species, others only to genera. In general, the former 
comprise small or "comparably stable" groups while the latter are concerned with larger and less well- 
known taxonomic units. 

The book features almost 3000 figures and includes appendices on field and laboratory apparatus 
as well as useful reagents and solutions. It can be highly recommended to biologists and ecologists 
concerned with invertebrates in limnic habitats. O. Kinne (Hamburg) 
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Herring,  P. J.: Bioluminescence in Action. London:  Academic Press, 1978, 570 pp., 

s 25.00/US $ 51,75. 
The emission of light by living organisms has long fascinated biochemists, physiologists, 

morphologists and ecologists. A comprehensive compilation of pertinent topics, this multi-author 
book examines the biochemistry and physiology of the phenomenon and - with less intensity - its 
morphology. Ecological aspects receive little, if any, attention. Bioluminescence has been shown to 
exist in a large range of organisms from bacteria and fungi to beetles and fishes - but is absent in 
"higher" vertebrates including man. 

A brief overview of general appraisal of the "state-of-the-art" is presented in a 10-page foreword 
by F. H. Johnson. The book comprises the following chapters: Measurements and Physical Charac- 
teristics of Luminescence (J. E. Wampler); The Chemistry of Bioluminescence (F. McCapra); 
Comparative Biochemistry of Animal Systems (M. J. Cormier); Chemistry of Firefly Luminescence 
(W. D. McElroy & M. DeLuca); Bacterial and Dinoflagellate Luminescent Systems (J. W. Hastings); 
Luminescence in Fungi (E. C. Wassink); Bioluminescence of Invertebrates other than Insects (P. J. 
Herring); Insect Bioluminescence (J. E. Lloyd); Bioluminescence in Fishes (P. J. Herring & J. G. 
Morin); Neurally Controlled Luminescent Systems (J. F. Case & L. G. Strause); Bioluminescence and 
Vision (J. A. C. Nicol); Bioluminescence in the Ocean (M. G. Kelly & P. Tett); Functions and 
Evolutions of Bioluminescence (J. Buck). 

Most chapters are well written, authoritative, and informative. Although the topics appear to be 
somewhat loosely arranged, the subject is rather well covered, except for low-level luminescence of 
cells particularly those in photosynthetic tissues. The book meets a widely felt need for reviewing a 
field which has grown immensely since E. Newton Harvey's scholarly monograph published in 1952. 
It will, no doubt, serve for years to come as an important source of information for all those engaged 
in bioluminescence research. O. Kinne (Hamburg) 

Sammes, P. (Ed.): Topics in Antibiotic Chemistry. Vol. 2. Chichester: Horwood,  1978, 
282 pp., s 17.50. 

Die Serle "Topics in Antibiotic Chemistry" enth~/lt im 2. Band 4 Abhandlungen fiber neuere 
Ergebnisse der Antibiotikaforschung. Die erste Arbeit "Antibiotics from Marine Organisms" yon D. 
Faulkner (San Diego, Calif.) spricht vom Titel her auch den Meeresbiologen an. Faulkners l~bersichts- 
artikel behandelt nahezu ausschlief~lich die Chemic antibakterM1 wirksamer Stoffe aus Meeresorganis- 
men. In die Arbeit wurden nur bereits isolierte und identifizierte Substanzen aufgenommen, fiir die 
eine Hemmung des Bakterienwachstums nachgewiesen ist. Bewul~t werden die bereits gut zusammen- 
fassend dargestellten 6kologischen Aspekte ausgeklammert. 

Faulkner stellt auf 49 Seiten etwa 165 antimikrobiell aktive Substanzen mit ihren Strukturformeln 
vor; der hierfiir n6tige Literaturanhang umfaf~t 136 Arbeiten. Die Gliederung richtet sich nach der 
systematischen Stellung der Meeresorganismen, in denen die behandelten Antibiotika nachgewiesen 
wurden: Marine Bakterien und Pilze, Schw~imme, Coelenteraten und Mollusken. Im Abschnitt 
"Wiirmer" finden sich Anneliden, Sipunculiden, Plathelminthen, Nemertinen und Enteropneusten. 
Nach den Tunicaten folgen abschliet~end die Algen. 

Die konsequent durchgeffihrte und gut gegliederte Zusammenstellung erscheint begr/if~enswert 
auch fiir den Meeresbiologen, wenn fundierte und bereits gewertete Information iiber das Vorkom- 
men antimikrobMler Substanzen in einer bestimmten systematischen Gruppe von Meeresorganismen 
gesucht wird. Dem Leser dieser sehr speziellen Abhandlung werden allerdings gute Kenntnisse in der 
chemischen Nomenklatur abverlangt. In gleicher Weise wird das Werk interessant sein fiir den 
Chemiker und mikrobiologisch orientierten Pharmakologen, der sich iiber M6glichkeiten zur Pro- 
duktion neuer Antlbiotika aus Meeresorganismen und den gegenw~irtigen Stand der Forschung auf 
diesem Gebiet unterrichten will. Die Arbeit spricht aber auch den Biochemiker und Stoffwechselphy- 
siologen an, indem sic ihm wertvolles Material ffir eine vergMchende Betrachtung der im Organis- 
menreich vorkommenden Antibiotika zur Hand gibt. 

Die anderen drei Arbeiten von A. K. Ganguly: "Oligosaccharide Antibiotics", von F. Arcamone: 
"Daunomycin and Related Antibiotics", und S. Neidle: "Interactions of Daunomycin and Related 
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Antibiotics with Biological Receptors" sind nicht yon meeresbiologischem Interesse. Gemeinsam mit 
der ersten Abhandlung ergeben sic eine wertvolle, in sich geschlossene Sammlung zur Chemie der 
Antibiotika. D. Siebers (Hamburg) 

Brosche, P. & Siindermann, J. (Eds): Tidal Fr ic t ion  and the Ear th ' s  Rota t ion .  Berlin: 
Springer, 1978, 242 pp., DM 49,-. 

13 Autoren berichten als Ergebnis einer Arbeitstagung in 12 Abhandlungen in Verbindung mit 
einer Einffihrung und einem Nachwort in weitem Rahmen fiber das komplexe und komplizierte 
Gebiet der Knderung der Erdrotation im Verlauf geologischer Epochen. Greifen diese Betrachtungen 
doch ein in die Arbeitsrichtungen Astronomie, Geophysik mk den Schwerpunkten Hydrographie, 
Biologie, Pal~iontologie und Geologic. Es stellt sich hierbei heraus, daf~ die Wechselwirkung 
Erde-Mond vorzugsweise Liber die Gezeiten des Meeres erfotgt mit dem gegenwiirtigen Effek~ der 
Zunahme der Tagesl~irlge um ca. 1,3 Millisekunden in t00 JahrerI verbunden mit einer Beschleunigung 
des Mondes, die in einer Zunahme des Abstandes Erde-Mond um j~hrlich ca. 4 cm resultiert. Diese 
Vorg~inge sind weder gut zu messen, noch laufen sie gleichm~,ii~ig ab. Aus diesem Grunde werden sehr 
unterschiedliche Mef~verfahren angewandt, deren Aussagewert h~iufig dutch notwendige Annabmen 
eingeschriinkt wird. 

Den Meeresbiologen wird hier vor allem der Fragenkreis Meer-Lebewesen ansprechen. So dienen 
vor allem Wachstums~inderungen in erhaltungsf~ihigen Hartteilen (Korallen, Mollusken) zur Bestim- 
mung yon z. B. Tagen pro Jahr oder pro synodischem Monat usw. Die Ergebnisse sind z. T. recht 
befriedigend und weisen auf eine Jahresl~inge von 400 Tagen vor 4.108 Jahren hin, jedoch ist gegen 
dieses Verfahren auch manches zu sagen. Die Ursache der Wachstumsstrukturen muf~ angenommen 
werden, und z. B. Licht- und Gezeitenrhythmus sind nicht immer zuverl~issig zu trennen. Experi- 
mente mit rezenten Formen haben auch gezeigt, dat~ hin und wieder eine Zonierung nicht angelegt 
wird. 

Eine Extrapolation der Abstandsiinderung Erde-Mond ffihrt zu einem unrealistisch geringen 
Wert ffir frfihe erdgeschichtliche Zeiten, da der Mond fraglos schon vor 3.109 Jahren die Erde umkreist 
hat. Es mut~ also die Wechselwirkung Erde-Mond am Anfang schw~icher gewesen sein. Dies l~i~t sich 
zwanglos dadurch erkl~iren, dat~ die frfiher kompakteren Landmassen der Grol~-Kontinente eine 
geringere Gezeitenreibung mit allen Konsequenzen zur Folge hatten. 

Eine effektive Diskussion zwischen verschiedenen Fachrichtungen setzt eine relativ allgemeinver- 
st~.ndliche Darstellung der Probleme der einzelnen Teilnehmer voraus, und das Ergebnis einer solchen 
Tagung sind ffir einen weiten Kreis gut lesbare Abhandlungen. Ein solcher Effekt kann im vorliegen- 
den Buch fiberhaupt nicht beobachtet werden. Wie hat man dann miteinander gesprochen? 

M. Gillbricht (Hamburg) 

Meadows, P. S. & Campbell, J. I.: A n  In t roduc t i on  to Mar ine  Science. Glasgow, 
London:  Blackie, 1978, 176 pp., s 5.25.:: 

This simple and brief tertiary-level text is intended as an introduction to the study of the seas at 
the undergraduate level. It focusses on a variety of basic aspects without attempting topical coverage. 
The book contains 11 chapters: Introduction - The Sea as an Environment; Water Circulation and 
Movement; Physics and Chemistry of Sea Water; the Intertidal Environment; Estuaries; The Sea 
Bottom; Productivity, Plankton and the Pelagic Environment; Fisheries and Farming; Tropical 
Inshore Environments; Bibliography; Index. 

Examples of topics and illustrations are drawn from a wide variety of scientific fields and 
geographic areas. The broad subject area covered on 176 pages precludes a balanced treatment. Many 
important aspects are treated only in passing, others are omitted entirely. Nevertheless, the beginner 
will find the book stimulating. He is confronted with a considerable amount of information and a 
rather comprehensive bibliography assists him in finding more detailed literature. 

O. Kinne (Hamburg) 

* The previous review of this publication (Helgol~inder wiss. Meeresunters. 31, p. 530) contained a 
typesetting error. Hence, the correct review is published again in this issue. The Editors. 


