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ABSTRACT: Contributions to the ecology and biology of Blenniidae (Pisces) from the 
Mediterranean Sea. Twelve species of the fish genus Blennius (Blennioidei, Perciformes) have 
been investigated with regard to their ecological requirements at 20 distinct localities of the 
western and southern Mediterranean Sea. The species examined respond differently to the 
environmental factors temperature, light, salinity, and wave-action. Blennius cristatus is a ther- 
mophil species, whereas B. dalmatinus may be thermophobe. B. sanguinolentus, B. pavo, B. 
sphinx, and B. daImatinus prefer habitats exposed to the sunlight; B. gattorugine and B. 
zvonirniri inhabit shadow biotopes. One can find B. galerita, B. trigloides, and B. cristatus at 
the surf-stage normally, whereas B. sphinx, B. canevae, and B. gattorugine are facultative in- 
habitants of this biotope. The vertical distribution depends on wave-action and, in part, on 
light. The main escape direction is upward to the water surface by most species inhabiting the 
surf-stage, downward by B. gattorugine and B. zvonimiri, and laterally by the other species 
examined. Morphological adaptations to the habitat in the surf-stage are indicated by the round 
or slightly depressed form of the body, and by the strong rays of the pectoral, pelvic and anal 
fins. None of the Blennius species examined exhibits ecological requirements similar to those of 
another species. It is probable that the striking specific radiation of the genus Blennius is 
rendered possible by the availability of different biotopes and microclimates. 

E I N L E I T U N G  

Die Familie Blenniidae ist im Mittelmeer durch die Gattung Blennius und Hypleu- 
rochilus bananensis POLL (= H. phrynus BATH) vertreten, Diese Fische sind ausschlief~- 
lich an Felssubstrat gebunden; die etwa 18 Blennius-Arten haben sich dort den ver- 
schiedensten Lebensr~iumen und Bedingungen angepai~t. Blennius ocellaris kommt z. B. 
in Tiefen ab 30 Meter vor, w~ihrend B. galerita und B. trigloides unmittelbar an der 
Wasserlinie gefunden werden; die meisten Arten leben allerdings im oberen LitoraI- 
bereich und sind daher ethologisd~en und ~Skologischen Untersuchungen leicht zug~ing- 
li&. 

Trotzdem gibt es bisher nicht allzu viele Berichte fiber die Biologie dieser Fische, 
die auf Beobachtungen im Biotop beruhen. ECCERT (1931) gab einige kurze Notizen 
iiber die ESkologie und Lebensweise yon 9 Blennius-Arten, w~hrend fiber B. galerita 
yon SOLJAN (1932) genaue Beobachtungen gemacht wurden, In seinen Studien fiber die 
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Fis&e des Mittelmeeres widmete ABEL (1962) den Blenniidae ein gr6geres Interesse, in- 
dem er die vertikale Verbreitung sowie die Licht- und Wohnraumanspriiche yon 10 Ar- 
ten feststellte. Der gleiche Autor bes&rieb 1964 die Einzelheiten des Fortpflanzungs- 
verhaltens yon B. canevae und B. inaequalis (=  B. incognitus). Diese Arbeiten ABELS 
sollen bier durch Berii&sichtigung weiterer Arten und weiterer Umweltfaktoren er- 
g~inzt werden. 

F[ir die taxonomische Einordnung yon Formen werden jetzt in zunehmendem 
Mage ni&t nur morphologische Merkmale, sondern das gesamte Spektrum der Eigen- 
tiimlichkeiten, die genetisch fixiert ers&einen, herangezogen. Die Erfassung 6kologi- 
s&er und biologischer Eigens&af~en tr~igt wesentli& dazu bei, Artbildungsprozesse 
au& dann zu erkennen, wenn morphologis&e Methoden versagen. In dieser Arbeit sou 
die Bedeutung solcher Merkmale, die fiir die Evolution der Blenniidae eine Rolle ge- 
spielt haben, herausgestellt werden. 

MATERIAL U N D  METHODE 

Die biologischen und gkologischen Untersuchungen wurden 1968 auf einer Reise 
an die nordafrikanis&e und spanis&e Mittelmeerkiiste begonnen und w~ihrend zweier 
Aufenthalte an der meeresbiologischen Station Banyuls-sur-Mer/Frankreich im Juli 
1969 und 1970 vertieR. Erg~inzt wurden diese durch Beobachtungen auf einer Reise im 
Mai 1971 nach Tarragona/Spanien und einem weiteren Aufenthalt im Oktober 1971 
in Banyuls-sur-Mer sowie dur& Tonbandprotokolle yon Herrn U. YON HACHT, die auf 
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Abb. 1: Karte des Mittelmeeres mit den Fundstellen 1 bis 20, an denen Blennius-Arten beob- 
achtet und gefangen wurden. Die Kennziffern der Stationen gelten fiir alle Abbildungen dieser 
Arbeit. 1 = Bei Salakta, S. Mahdia/Tunesien; 2 = bei Ain Gazela, 78 km W Tobruk/Libyen; 
3 = Insel Djerba, 4 km W Houmt Souk/Tunesien; 4 = Kelibia, Halbinsel Cap BonjTunesien; 
5 = bei Tabarka/Tunesien; 6 =: bei Annab~jAlgerien; 7 == Tichy, 16 km O Bejaia/Algerien; 
8 = Berard, 55 km SW Atger/Algerien; 9 = bei Kristel, 16 km NO Oran/Algerien; 10 = bei 
A1 Hoceima/Marokko; 11 = Cabo Nero bei Mdiq, 14 km NO Tetouan/Marokko; 12 = Calpe, 
60 km NO Alicante/Spanien; 13-18 = Banyuls-sur-Mer, W Perpignan/Frankreich; 19 

Dramont bei St. Raphael/Frankreich; 20 = Tarragona/Spanien 
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Grund yon Untersudaungen in Dramont/Frankreich im August 1970 und 1971 ent- 
standen sind. Die Lage der Untersuchungsstellen ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Die Beobachtungen wurden mit der Methode des Schwimmtauchens durchgefiihrt 
und beschr~inkten sich aus Zeitgrtinden meist auf den Bereich zwischen 0 und 1,5 m 
Wassertiefe. Nur in Banyuls-sur-Mer wurde zeitweilig tiefer, im Extremfall bis 10 in 
getaucht. Deshalb m~issen hier die in tieferen Bereichen lebenden Arten Blennius rouxi 
und B. tentacularis unberiicksichtigt bleiben; da, aut~er in Banyuls-sur-Mer und durch 
yon HACHV in Dramont, auch die H/Shlenbiotope nicht n~iher untersucht werden konn- 
ten, mui~ damit gerechnet werden, dat~ z. B. B. nigriceps und B. zvonimiri  an den nord- 
afrikanischen Stationen fibersehen wurden. 

Etwa die H~ltte der untersuchten Stationen wird in der Strukturierung durch 
Photos und Profilzeichnungen beschrieben und ihre Blennius-Fauna genauer verzeich- 
net; ferner wird dort das Vorkommen der Blenniidae-Verwandten Tripterygion trip- 
teronotus und T. xanthosoma aufgefiihrt, soweit dieses erfaf~t wurde. 

ERGEBNISSE 

B e s c h r e i b u n g  d e r  B i o t o p e  u n d  V e r t e i l u n g  y o n  A r t e n  
d e r  G a t t u n g e n B l e n n i u s u n d  T r i p t e r y g i o n  

Hier sollen 8 der untersuchten 20 Biotope genauer beschrieben und in Profilen dar- 
gestellt werden, da diese Auswahl ausreicht, die ~Skologischen Anspriiche der Blennius- 
und Tripterygion-Arten herauszustellen. Neben der Strukturierung und Zonierung 
wurde in diesen Profilen die Mittelwasserlinie (MWL) angegeben, off auch eine Bran- • 
dungs- (BWL) bzw. Sogwasserlinie (SWL). Tiden spielen im Mittelmeer keine Rolle 
und wurden daher nicht berticksichtigt. Die untersuchten Arten wurden in den Zeich- 
nungen mit fotgenden Symbolen gekennzeichnet: C = Blennius cristatus L., D = 
B. dalmatinus STEINDACHNER & KOLOMBATOVIC, E ~ B. c a n e v a e  VINCIGUERRA, G = 

B. gattorugine BI~ONNICH, I = B. incognitus BATH, M = B. galerita L., P = B. pavo 
Risso, S = B. sanguinolentus PALLAS, T = B. trigloides Cuvier` & VALENCIENNES, 
V = B. vandervekeni POLL, X = B. sphinx CuviEr, & VaLENCIeNNES, Z = B. zvoni-  
rniri KOLOM~A~OVIC, h = Tripterygion xanthosorna ZAND~R & HE~:MEr, u n d o  = 
T. tripteronotus (RIsso). Die Biotope werden mit den gleichen Ziffern bezeichnet, die 
schon in Abbildung I fiir die geographische Lage verwendet wurden. 

S t a t i o n 2: Felsterrasse mit H/Shle bei Ain Gazela/Libyen. 12.8. 1968. Leichte 
Brandung, Lui% 46 °, Wasser 28 ° C (Abb. 2/2 und 4). 

Die Untersudaungsstelle liegt an einem Einsc~nitt des steilen Felsufers, der mit 
Sand ausgefiillt ist. Das Gestein ist stark zerkliiftet; es sind dort sehr viele Hohlkehlen 
und z. T. audx Brtidtenbildungen mit darunterliegenden H/Shlen anzutreffen (Abb. 2/2). 
Dutch eine solche HShle, die yon 2 Seiten her zug~nglich ist, wurde das Profil 2 gelegt 
und dadurda alte dort vorkommenden Blennius- und Tripterygion-Arten erfat~t 
(Abb. 4). 

Landseitig beginnt der unter der Wasserlinie liegende Teil in der erw~ihnten H6hle, 
die ca. 1,5 m breit ist und eine Wassertiefe yon 30 cm besitzt, Hier wurde Blennius 
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Abb. 2: Strukturierung der genauer beschriebenen Fundstellen: 2 = Ain Gazela, 5 = Tabarka 

canevae und bezeichnenderweise auch der schattenliebende Tripterygion xanthosoma 
gefunden (ZANDEr. & HZYMeR 1970). Von der HShlung durch eine Gesteinsbr[icke ge- 
trennt folgt eine fast horizontal  liegende Felsterrasse, die h6chstens 20 cm unter der 
MWL liegt. Diese war mit Cystoseira und Enteromorpha sehr dicht bewachsen; zwi- 
schen diesen Algen war Blennius sphinx sehr h~iufig. Ca. 3 m vom Uferrand entfernt 
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Abb. 3: Strukturierung der genauer beschriebenen Fundstellen: 9 = Kristel, 14 ~ Banyuls- 
sur-Mer 

f~illt die Felsterrasse steil auf 80 cm unter die MWL ab, um si& in eine weitere schmale 
Terrasse fortzusetzen. An dem Felsabfall dominierte Padina-Bewuchs, seltener war 
Halimeda; dort war nut T'ripterygion tripteronotus anzutreffen, der ,,hiipfend" yon 
Mulde zu Mulde schwamm. Die Laichzeit dieser Tiere war offensichtlich schon beendet, 
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da keine ~ ~ in der sonst auffallend schwarz-roten Fortpflanzungstracht zu finden 
waren. Auf der tiefliegenden Felsterrasse mit Cystoseira-Bewuchs waren einige B. in- 
cognitus anzutreffen; die c~ 6 dieser Art zeigten hier auffallend lange Orbitaltentakel 
und deutliche DriJsenanh';inge an den beiden ersten Analis-Strahlen, sie waren dem- 
nach noch in Fortpflanzungsstimmung. Allerdings waren keine ~ $ mehr in LSchern 

2 Ain Gazela --O-W- 
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Abb. 4: Schematisches Profil der Fundstelle 2 mit den Habitaten der BIennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. MWL: Mittelwasserlinie 

anzutreffen. Die tiefe horizontale Terrasse geht mit einem kurzen Absatz in eine Sand- 
zone iJber, in die einige abgeschtiffene GesteinstriJmmer eingelagert sind. An der Grenze 
dieser beiden Zonen wurde B. sanguinolentus gesehen, der sich zwischen dem kleinen 
GerSll aufhielt und sich bei StSrung blitzschnell darunter versteck~e. 

S t a t i o n 4: Felsabfall mit Terrasse und GerSllstrand bei Kelibia/Tunesien. 
23. 8. 1968. Morgens m~it~ige Brandung, mittags sdirker werdend, so daf~ die heraus- 
ragenden Felsen iiberspiilt wurden. Lull 35 °, Wasser 26 ° C (mittags) (Abb. 5). 

4 Kctibia --NW--SO-- 

I i 1 I 
Sand Sand/GerSit F~tisen Sand F~,lsti, rrassrz F¢lscn mit Spattcn 

Abb. 5: Schematisches Profil der Fundstelle 4 mit den Habitaten der Blennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. MWL: Mittelwasserlinie 

Im Nordosten der tunesischen Halbinsel Kap Bon befindet sich bei dem alten Fort 
yon Kelibia eine FelskiJste, die sich mit starker Neigung 2-3 m aus dem Wasser erhebt. 
An einigen Stellen weicht der Fels zuriJck und l~ii~t dort mit Sand aufgefiillte Buchten 
entstehen. 

Das Profit 4 wurde an einer solchen Sandaufschwemmung begonnen (Abb. 5). Von 
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der MWL an ist diese Sandzone in einer L~inge yon 6 m mit KleingerSll bedeckt und 
neigt sich in diesem Bereich bis in ca. 50 cm Tiefe. Sehr nahe am Ufer tebte hier zwi- 
schen dem Gestein B. pavo, w~ihrend im tieferen Bereich dieser Zone B. sanguinolentus 
anzutreffen war. Dominierend war dort allerdings ein Fisch aus einer anderen taxono- 
mischen Gruppe: Gobius bucchichi. Die Sand-GerSll-Zone endet bei 2 GerSllquadern, 
deren Oberkante bis 25 cm an die MWL heranreicht. Diese sind sehr abgesehliffen und 
wiesen einen feinen Griinalgenbelag auf; Blenniiden waren hier nicht vertreten. Ge- 
trennt dutch eine schmale Sandzone schliet~t sich eine Felsterrasse an, die sich bis in 
25 cm Tiefe erhebt. Sie war vor allem mit Cystoseira und Padina bewachsen. Auf dem 
Plateau hielt sich B. dalmatinus auf, der zwischen den Pflanzen herumschwamm. An 
den landw~irts gerichteten Felsh~ingen wurde T. tripteronotus gefunden. Diese W~inde 
tagen zur Untersuchungszeit im Schatten. Seeseitig schtiei~en sich 2 iiber die MWL rei- 
chende FelsbtS&e an, zwischen denen eine enge Spalte yon 60 cm besteht, die nach 
unten zu immer schm~iler wird. Am freien Wasser fSJlt der Felsen steil in die Tiefe ab. 
Als Bewuchs war dort nur Chaetomorpha und Padina zu finden; an und iiber der Was- 
serlinie iebte Chthalamus und die Gastropoden Patella und Gibbula; in der Felsspalte 
dominierte Paracentrotus lividus. Von Blenniidae waren zwischen den beiden Felsen 
B. galerita, der sich lneist U-fSrmig in Mulden an der Wasserlinie prei~te, und B. in- 
cognitus in LSchern 30 cm unter der Oberfl~iche zu finden. An der Auf~enseite des am 
weitesten seeseitig gelegenen Felsens hielten sich der vollen Brandung ausgesetzt Exem- 
plare yon B. sphinx nahe der Wasserlinie frei auf dem Felsen auf. 

S t a t i o n 5 : Felskap bei Tabarka/Tunesien mit GerSll- und Sandstrand. 27.8. 
1968. Wassertemperatur 25 °, im flachen Bereioh 26°C (mktags). Vormittags leichte 
Brandung, nachmittags durch aufkommenden Wind st~irker, so dat~ einige iiber die 
MWL herausragende Felsen iibersp[ilt wurden (Abb. 2/5 und 6). 

5 Tabarka --S-N-- 
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Abb. 6' Schematisches Profil der Fundstelle 5 rnit den Habitaten der Blennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. MWL: Mittelwasserlinie 

3 km 5stlich yon Tabarka wird der breite Sandstrand durch ein kleineres vor- 
gelagertes Feiskap durohbrochen, dem viele GerSllblScke vorgelagert sind (Abb. 2/5). 
Das Profil 5 (Abb. 6) beginnt mit einem steilen Felsabfal], der his 60 cm unter die Was- 
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serlinie fiihrt und kurz danach wieder ~iber diese ansteigt. Dadurch wird eine graben- 
artige Vertiefung gebildet, an derern Grund B. sanguinolentus anzutreffen waren; diese 
Fische flohen bei StSrung in Felsspahen. An den Graben schlieth sich eine ausgedehnte 
Felssterrasse an, 20 bis 30 cm unter der Oberfl~che gelegen. Dieses Plateau war dicht mit 
Ulva, Enteromorpha und Cystoseira, ab und zu auch mit Halimeda bewachsen. Hier 
war B. sphinx sehr h~ufig und auch B. dalmatinus. Im unteren Bereich der Felsterrasse, 
in dem Cystoseira-Bewuchs vorherrscht, und an dem folgenden, bis in 60 cm Tiefe rei- 
chenden Felsabfall wurde B. incognitus angetroffen. An dieser Stelle, die - nor& 
exponiert - i m  Schatten liegt, lebte auch T. tripteronotus. Es folgt eine Sandzone, auf 
der einlge grSflere Gesteinstr[immer liegen, die mi t  Ulva bewachsen sein kSnnen. Am 
Fug dieses Gesteins kam B. sanguinolentus vor. Die Sandzone wird durch einen iiber 
die MWL herausragenden Felsblock unterbrochen, der mit wenig Cystoseira bzw. an 
der Schattenseite mit Halopteris bewachsen war und den Gastropoden Patella und 
Gibbula Lebensraum gab. Er ist dutch LScher, Spahen und Mulden stark aufgegliedert, 
seine seew~irts gelegene Wand reicht weiter als 1 m in die Tiefe. An dieser Wand lebte 
auch B. gattorugine, wobei aduhe Exemplare am Furl des Felsens, Jungtiere abet in 
hSheren Berei&en vorkamen; an der landw~irts gerichteten Seite dieses Felsens lebte 
vereinzeh B. incognitus. Die weitere Gliederung dieses Fundortes ist durch steil auf- 
ragende Felsen mit dazwischen verlaufenden Sandgr~ben charakterisiert. 

S t a t i o n 7: Felsinsel vor dem Sandstrand von Tichy/Algerien. 2.9. 1968. 
Trotz ruhiger Wetterlage starke Brandung. Temperatur Lufi 29 °, Wasser 25 ° C (vor- 
mittags) (Abb. 7). 
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Abb. 7: Schematisches Profil der Fundstetle 7 mit den Habitaten der Blennius-Arten. Erklirung 
der Symbole auf p. 195. BWL, MWL und SWL: Brandungs-, Mittel- und Sogwasserlinie 

Etwa 50 bis 60 m vom Badestrand yon Tichy entfernt erhebt sich aus dem flachen 
Sandgrund ein Komplex mehrerer Felsklippen, der 2 m und mehr iiber die Wasser- 
oberfi~che herausragt. Diese Felsen sind sehr strukturiert und fallen unter Wasser meist 
steil ab. Die Zwischenr~ume und Spahen zwischen den FeIsen reichen weiter in die 
Tide als der umgebende Sandgrund. Das Profil 7 (Abb. 7) beginnt mit einer Spahe 
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zweier weir fiber die MWL ragender Felsen, die weitgehend im Schatten liegt. Im 
Supralitoral und Brandungsberei& sind Chthamalus und die Gastropoden Patella und 
Gihhula zu linden; Algenbewu&s war nicht vorhanden. Dort finden 3 BIennius-Arten 
ihren Lebensraum: B. gaIerita, B. trigloides und B. gattorugine. B. gaIerita lag in Mul- 
den an der Wasserlinie oder sogar dariiber, so dag er dann nur yon den Brandungs- 
wellen benetzt wurde. B. trigIoides besetzte im Prinzip den glei&en Lebensraum; er 
wurde hn Brandungsbereich in kleinen wannenartigen Vertiefungen gesehen, die nach 
Ablauf der Welten mit Wasser gefiillt bleiben oder dieses nur geringfiigig abfliegen 
tiegen. Diese sehr scheuen Fische flohen bei St6rung sofort. B. gattorugine war erst ab 
30 cm und tiefer unter der MWL zu finden. Diese Art sag meist auf dem freien Felsen 
und floh bei Ann~herung in optische H6hlen (sensu A~L 1959). Auf die eben bes&rie- 
bene enge Spalte folgt in etwa 5 m Abstand eine schmale Terrasse des sich absenkenden 
Felsens, die danach steil in einen 80 cm tiefen Graben abf~llt. Die gegentiberliegende 
Wand dieses Grabens steigt steil bis fast an die MWL an und bildet durch erneute Ab- 
senkung einen Bu&el; der letzte Abfall rei&t bis 60 cm Tide zu einem Sandgrund, der 
bis zum Badestrand yon Ti&y langsam ansteigt. Die Felsterrasse sowie der Felsbu&et 
und die der Sonne ausgesetzten Felsabf~ilIe waren mit feinen Griinalgen, Corallina und 
wenig Padina bewa&sen, w~ihrend an der s&attigen Seite des Grabens Algen fehlten. 
Auf der besonnten Felsterrasse und dem Felsbu&el waren B. sphinx sehr h~ufig, die 
zwischen den Algen na& Futter suchten. Bei starkem Sog blieben sie eine kurze Zeit auf 
dem tro&enen Gestein zuriick. In etwas tieferen Zonen, aber ebenfalls in besonnten 
Habitaten mit Atgenbewuchs Melt sich B. incognitus auf. B. vandervekeni bevorzugte 
dagegen die schattenexponierten, unbewachsenen W~inde, an der Jungfische ab 30 cm, 
Adulte ab 50 cm unter der MWL angetroffen wurden. Ihren Versteckplatz bildeten 
Spalten und gr~5tgere LiScher im Gestein. An der Grenze Fels-Sand-Untergrund lebte 
B. sanguinolentus, der auch an einzelnen Felsen im Sanduntergrund zum Ufer hin vor- 
kam. 

S t a t i o n 9: Steile Felsklippen bei Kristel/Algerien. 6. 9. 1968. Starke Bran- 
dung. Wassertemperatur 24 25 ° C (vormittags) (Abb. 3/9 und 8). 

Es handelt sich hier um ein zerklii~etes Felsufer, das aus etwa 5 m H~ihe steil ins 
Wasser abf~illt. Dazwischen gibt es tiefe canyonartige Einschnitte yon unterschiedlicher 
Breite. An der Wasseroberfl~iche sind oR breite Plateaus ausgebildet (Abb. 3/9), die 
unter dieser steil bis etwa 10 m Tide abfallen, evtl. aber au& Zwischenplateaus bilden. 
In den Canyons sind iiberh~ingende Felspartien sehr h~iufig zu finden. 

Im Profil 9 (Abb. 8) wird ein Steilabfall dargestellt, der 35 cm unter der MWL in 
eine breite Terrasse iibergeht. Diese Terrasse liegt no& im Einflufgberei& der Bran- 
dungswetlen, so daf~ sie w~ihrend der Sogwirkung kurzzeitig trocken f~illt. Das Supra- 
litoral war in der Spritzzone mit Chthamalus besetzt, der abet yon der Brandungszone 
an abwiirts fehlte; auf dem steilen, na&ten Felsen hielten sich dort Chiton, Patella, 
Gibbula und Littorina neritoides auf. Erst auf der ca. 3 m breiten horizontalen Fels- 
terrasse trat Algenbewuchs auf: zum Felsabfall bin Padina, im iibrigen Abschnitt da- 
gegen besonders Cystoseira und Corallina, aber wenig Cladophora. Auf dieser Fels- 
terrasse waren 4 Blennius-Arten vertreten: B. sphinx wurde iiberall auf dem Plateau, 
soweit es in der Sonne tag, gefunden. Ebenso h~iufig war B. cristatus, der sich in Fels- 
vertiefungen prei~te oder zwischen Algen verharrte. An der Kante zum folgenden Ab- 
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hang waren aui~er den beiden erwiihnten Arten B. galerita und B. trigloides in grSf~erer 
Anzahl vertreten. W~ihrend sich Exemplare letzterer Art in Mulden driickten, lag 
B. galerita frei auf dem Felsen. Die folgende, bis auf 1 m Tiefe abfallende Felswand 
wies nicht an allen Stellen Algenbewuchs (ausschliei~lich Corallina) auf. Dominierend 
war hier Paracentrotus lividus. An dieser Wand war B. canevae bis fast zur oberen 
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Abb. 8" Schematisches Profil der Fundstelle 9 mit den Habitaten der Blennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkliirung der Symbole auf p. 195. BWL, MWL und SWL: Brandungs-, Mittel- 

und Sogwasserllnie 

Kante vertreten sowie B. vandervekeni in seinem tieferen Abschnitt zwischen dichten 
Corallina-Polstern und auch T. tripteronotus. In etwa 1 m Tiefe folgt noch einmal eine 
schmale Felsterrasse, ehe die Wand bis auf etwa 7 m steil auf einen Sandgrund abf~illt. 
Dort wurden keine Blennius- oder Tripterygion-Arten w~ihrend der Untersuchungszeit 
mehr entdeckt. Hervorzuheben ist, dat~ dieser Biotop vollkommen ungeschiitzt dem 
offenen Meet zugewendet liegt. 

S t a t i o n 11: Fels-GerSll-Strand in einer Felsbucht bei Mdiq/Marokko. 10.9. 
1968. Starke Brandung, Wasser leicht getrtibt, Wassertemperatur 20 ° C (vormittags) 
(Abb. 9). 

Ca. 10 km nSrdlich der marokkanischen Stadt Tetouan erhebt sich das weit ins 
Meet vorspringende Cabo Nero. Die Untersuchungsstelle liegt an seiner Nor&eke in 
einer Bucht, die yon hohen Felsen umschlossen ist. Der Untergrund ist mit Gesteins- 
triimmern und KleingerSll jeder GrSt~e belegt. Die Felsen zeigen wenig Strukturierung; 
sie fallen meist steil ins Wasser ab und bilden z. T. Hohlkehlen an der MWL aus. 

Das Profil 11 (Abb. 9) verl~iui°c vom Ufer aus iiber 3 wannenartige Vertiefungen 
unterschiedli&er Tiefe und Breite bis zu einer etwa 7 m entfernten, iiber die MWL 
ragende Felskuppe. Der Boden dieser Wannen ist mit kleinen Gesteinstriimmern aus- 
gefiillt, die mit feinen Griinalgen bewachsen waren. An den W~inden wuchsen relativ 
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wenig Algen, unter denen noch die Rotalgen Corallina und Sphaerococcus vorherrsck- 
ten und Ulva und Enteromorpha nur selten zu finden waren. Der im Profil gezeichnete 
letzte Felsabfall vor der Kuppe war his auf etwas Ulva na&t. Uber der MWL wurde 
Chthalamus und Patella gefunden; an den kahlen Felsen waren Paracentrotus-Seeigel 
h~iufig. 

1I Mdiq --NO-SW-- 

IL 
m 

MWL 

I 

0 5m 

Fels- GCrSit 2 Fe[sabh~ge Ger611 
abh~ng 

2 F¢lsabh~g¢ 

Abb. 9: Schematisches Profil der Fundstelle 11 mit den Habitaten der Blennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. MWL: Mittelwasserlinie 

Von Blenniidae waren hier 8 Arten vertreten, ferner no& T. tripteronotus. B. ga- 
lerita kam direkt an der Wasseroberfl~cke sowohl in besonnten als auck in schattigen 
Habiaten vor. Die Tiere satgen oft in kreisfSrmigen Vertiefungen des Gesteins yon 
4-5 cm Durchmesser. An den gleicken Stellen wurde auch B. trigloides gefunden, der 
sick aber in Spalten und Mulden verste&te, B. sphinx wurde dagegen auf den wasser- 
bedeckten Kuppen angetroffen, die st~indig dem Sonnenlickt ausgesetzt sin& Hier 
sc'l~wammert sie frei umher und verbargen sick bei St6rung zwiscken den Algen. In den 
Bohrmuschetlgckern oder in Mulden der schattigen Wand war B. canevae zu finden. An 
der direkt am Ufer absteigenden Wand sckwamm B, gattorugine in einer Tiefe yon 
50-100 cm umher. An diesem Abhang war auck B. incognitus vertreten, der sick in 
LSckern oder zwiscken den Sphaerococcus-Thalli verbarg. An solcken Stellen, an denen 
die Feisw~nde in die gerSllbelegten Felsgriinde iibergehen, wurde B. vandervekeni an- 
getroffen; zwiscken dem GerSll lebte B. sanguinolentus, der bei StSrung unter diesem 
versckwand. Durckweg an allen W~nden wurde T. tripteronotus gefunden. 

S t a t i o n t2: Badestrand yon Calpe/Spanien mit Felsufer. 12.9. 1968. Wasser 
25 ° C (mittags). Mittags leickte Brandung, die abends durck einen Sturm erheblich ver- 
sdirkt wurde (Abb. 10). 

Dieser Badestrand wird seitlich yon flachen, reich strukturierten Felsen begrenzt, 
die hSchstens 2 m iiber die Wasserlinie ansteigen und unter dieser auf einen flacken 
Sandgrund abfallen. Das Profil 12a (Abb. 10) weist in Nord-Siid-Richtung und be- 
ginnt iiber der Wasserlinie mit einem Spritzwassertfimpet, der mit Chthalamus, Chiton 
und Patella besetzt war. Die vordere Kante dieses Ttimpels f~illt auf eine fast horizon- 
tale Felsterrasse ab, deren grSf~ter Teil 20 cm unter der MWL im Bereick der ablaufen- 
den Wellen iiegt und daher kurzzeitig tro&enf~illt. Am Beginn wies dieses Plateau nur 
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einen Bewuchs yon feinen Griinalgen auf, in seinem weiteren Verlauf waren aber auch 
Braun- und Rotalgen, vor allem Corallina und Sphaerococcus, weniger h~ufig Cysto- 
seira zu finden. Zwischen diesen Pflanzen war B. sphinx sehr zahlrei& und B. canevae 
etwas seltener zu finden. Beide Arten lagen bei Ablaufen der Brandungswellen auf dem 
tro&enen Gestein. B. canevae verste&te si& bei StSrung zwischen den Algen oder in 
L6&ern. Vor dem eigentli&en Abfall der Felsterrasse wird diese yon einer 1 m breiten, 
grabenartigen Vertiefung durchschnitten. An der Kante dieser Absenkung wurde B. tri- 
gioides und seltener B. cristatus gefunden. W~ihrend ersterer zwischen den Algen oder 
in Mulden liegend beoba&tet wurde, verbarg sich B. cristatus in LSchern und floh, aus 

12 Catpe --S-N--  --O-W-- 

o BWL 

MWL 
SWL 

I I t t ~ I 
Felsterrass¢ Gerbil FeisabharK:j Sand 2 F¢lsab- Sand 

h~nge 

Abb. t0 :2  schematische Profile der Fundstelle 12 mit den Habitaten dee Blennius- und Tri- 
pterygion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. BWL, MWL und SWL: Brandungs-, Mittel- 

und Sogwasserlinie 

diesen vertrieben, auf das Plateau zwischen die Coraliina-Thalli. Unterhalb des Bran- 
dungswellenbereiches hielt sich dagegen B. incognitus an der Wand des Einschnittes in 
etwa 40 cm Tiefe auf. Der Graben selbst ist am Grund mit Sand ausgefiillt, auf dem 
mit feinen Griinalgen bewachsene Gesteinstriimmer lagern. Zwischen dlesen hielten sich 
B. sanguinolentus und B. pavo auf. Auf den Graben folgt eine stark geneigte Wand, die 
ab 70 cm unter der Wasseroberfl~iche auf den Sandgrund der Bucht abf~illt. An seiner 
Kante, die augerhalb des Bereiches der ablaufenden Brandungswellen liegt, war 
B. sphinx auf dem feinen Griinalgenbewuchs des Gesteins zu finden. Etwas tiefer kamen 
B. dalmatinus und B. incognitus vor. An der senkrechten, mit Corallina bewachsenen 
Wand war nur noch T. tripteronotus anzutreffen. 

In dem Profil 12b (Abb. 10), das einen Schnitt des Ufers in West-Ost-Richtung 
zeigt, ist der Einfluf~ der Brandungswellen auf eine mehr oder weniger steile Felswand 
bes&r~inkt; ein sehr schmales Plateau liegt etwa 40 cm unter der MWL. Hier sind da- 
her auch andere Verh~ilmisse als im Profil 12a zu finden. An dem kahlen, weii~en Ge- 
stein lebte B. galerita so hoch/Jber der MWL, dag er in Mulden sitzend nut selten yon 
Wellen iiberspiJlt wurde. Direkt an der MWL wurde manchmal noch B. trigloides ge- 
sehen, wqihrend etwas defer sich B. canevae und B. sphinx aufhietten. An dem folgen- 
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den steilen Felsabhang, der mit Coratlina und wenig Padina bewachsen war, wurde, 
wie im Profil 12a, nut T. tripteronotus beobachtet. 

S t a t i o n 14: Kleine Insel am Fetsufer yon Banyuls-sur-Mer/Frankreich. 
1.-6. 7. 1969. Wassertemperatur 18-19 ° C (Abb. 3/14 und 11). 

An dem steilen, ungef~ihr 20 m hohen Felsufer direkt am Laboratoire Arago in 
Banyuls ragen mehrere kleine Inseln tiber die Wasseroberfl~iche, die dicht mit Mies- 
muscheln besetzt sind (Abb. 3/14). Von einer dieser Inseln, die nur 3 m vom Ufer ent- 
£ernt liegt, wurde das Profil 14 bis in eine Tiefe yon 2 m gezeichnet (Abb. 11). Vom 
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Abb. 11: Schematisches Profil der Fundstelle 14 mit den Habitaten der Blennius- und Triptery- 
gion-Arten. Erkl~irung der Symbole auf p. 195. MWL: Mittelwasserlinie 

Land ist diese Insel durch einen 2 m tiefen Graben getrennt, zur See f~illt sie tiber 5 m 
in einen Sandgrund ab; da diese Seite nach Norden gerichtet ist und keine weiteren In- 
seln vorgelagert sind, ist sie w~ihrend der in Banyuls h~iufig auftretenden Nordsttirme 
der Kra~ der mehrere Meter hohen Brandung ausgesetzt. Die Kuppe der ]anggestreck- 
ten Insel ragt etwa 30 cm iiber die MWL und war aul~er an der Spitze mit Mytilus, 
Corallina und vereinzelt mit Ulva bewachsen. Dort wurden auch die Gastropoden 
Patella und Monodonta sowie die Assel Ligia angetroffen. An der seew~irts gelegenen 
Seite reichte die dichte Mytilus-Zone bis 50 cm unter die MWL; dutch diesen Bewuchs 
war das Substrat stark strukturiert und liei~ Wannen, Mulden und HShlungen ent- 
stehen. Zwischen den Muscheln wuchsen auf dem Gestein die Algen Corallina, Codium 
dichotomum~ vereinzelt audl Ulva und Cystoseira. Art Wirbeilosen waren hier am h~iu- 
figsten Anemona sulcata, tiber denen Leptomysis-Schw~rme schwebten, und Paracen- 
trotus lividus. Von Blenniiden wurde diese Zone eindeutig durch B. trigloides be- 
herrscht. Von dieser Art waren iiber 10 cm grof~e Exemplare tiberall zwischen den Ver- 
tiefungen des Substrats zu finden, besonders h~iufig im Bereich der Brandungswellen, 
wo die Tiere dann auf dem trockengefallenen Gestein lagen. Dagegen waren andere 
Arten nut als G~iste dieses Bereichs anzusehen, z. B. B. galerita, der ebenfalls in einze]- 
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nen Exemplaren an der MWL angetroffen wurde, B. sphinx und B. canevae. Nur we- 
nig h~iufiger sind die beiden letztgenannten Arten in der nun folgenden Zone, deren 
Gestein nicht lnehr mit Mytilus bewachsen, sondern von Diatomeen fiberzogen war. 
Es handelt sich um einen in 120 cm Tiefe reichenden Felsabfall, der sich dort in ein 
schmates Plateau fortsetzt. An Grot~algen waren dort nut vereinzelt Thalli yon Codium 
dichotomum und Corallina zu finden. Auger B. sphinx und B. canevae, die besonders 
auf der horizontalen Terrasse angetroffen wurden, konnte hier noda B. incognitus und 
T. tripteronotus an der steilen Wand festgestellt werden. Der auf das Plateau folgende 
Abhang reicht bis in 5 m Tiefe. Er wies keinerlei Bewuchs mehr auf und war auch wenig 
strukturiert. Selten wurde dort B. gattorugine beobachtet. An der anderen - landw~rts 
gerichteten Seite erstreckte sich die dicht mit Mytilus bewachsene Zone nut bis 20 cm 
unter die MWL. Hier hieiten sich hSchstens vereinzelt B. canevae-99 oder B. sphinx 
herumstreifend auf. An der folgenden, schr~ig abfallenden Wand, die in eine schmale 
Terrasse ausl~utt, war Mytilus selten, dafiir Anemona sulcata h~ufiger; an Bewuchs 
wurde vereinzelt Codium und Cystoseira angetroffen. In diesem Bereich waren 
B. sphinx und B. canevae sehr zahlreich und auch B. incognitus und B. dalmatinus an- 
zutreffen. Es folgt eine bis in 160 cm Tiefe reichende steite Felswand, die mit einem 
feinen Grtinalgenbetag versehen war und auf der nur wenige Btischel Codium und 
Cystoseira wuchsen. Hier waren nur B. incognitus und T. tripteronotus zu beobachten. 
Am FurZe dieses Abhanges folgt eine wenig geneigte Felsterrasse, auf der B. dalmatinus 
sehr h~iufig war und z. T. in BohrmuschellSchern sai~; gelegentlich wurden dort auch 
B. sphinx- (~ (~ in LSchern gesehen. 

Mit diesem Felsen ist die Blennius- und Tripterygion-Fauna yon Banyuls-sur-Mer 
zwar nicht ganz erfai~t, doch konnte auf die Darstellung der Verh~lmisse bei B. sangui- 
nolentus (bewohnt dort flachen, sonnigen GerSllstrand) und B. pavo (in flachen, ge- 
schiitzten Stellen des Fels) verzichtet werden, da sie keine Abweichungen zu den vorher 
besprochenen Untersuchungsstellen aufweisen wiirde. Der spezielle Biotop yon B. zvo- 
nimiri wird im n~chsten Kapitel beschrieben. Die Lebensr~ume yon B. rouxi, T. xantho- 
soma und T. minor wurden oder werden in anderen Arbeiten behandelt (ZANDER 
& HEYMER 1970). 

Z u r  A u t S k o l o g i e  u n d  B i o l o g i e  d e r  B t e n n i u s - A r t e n  

Die Reihenfolge der zu besprechenden Arten wird nach ihrer taxonomischen Zu- 
ordnung, wie sie NORMAN (1943) vorgeschlagen und yon ZANDEI~ (1972b) leicht ver- 
~indert wurde, vorgenommen. Die im Mittelmeer vertretenen Arten gehSren dana& 
folgenden Untergattungen und Artengruppen an: 

Untergattung Salaria: C ristatus-G ruppe : 
Gattorugine-Gruppe: 

Fluviatitis-Gruppe : 
S phinx-Gruppe : 

B. cristatus 
B. gattorugine, B. tentacularis, B. 
vandervekeni, B. sanguinolentus; 
B. pavo, B. basiliscus 
B. sphinx, B, incognitus, B. zvoni- 
miri, B. rouxi 
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Untergattung Blennius: 
Untergattung Lipophrys: Pholis-Gruppe: 

Canevae-Gruppe" 

Untergattung Coryphoblennius: 

B. ocellaris 
B. trigloides 
B. canevae, B. nigriceps, B. adria- 
ticus, B. dalrnatinus 
B. galerita 

Aui~er biologischen Merkmalen werden z. T. auch morphologische Besonderheiten, 
die im direkten Zusammenhang mit der Ukologie der betreffenden Arten stehen, disku- 
tiert (KSrpergestalt, Bau der Flossenstrahlen und des Seitenorgansystems). Die Struk- 
tur der Flossen wurde a11erdings schon friiher (ZAraDER 1972a) im Zusammenhang mit 
der vertikalen Verbreitung der verschiedenen Arten behandelt. 

Blennius cristatus L. 

Diese Art ist ein typischer Bewohner des Brandungsbereiches. An den Fundstellen 
der atgerischen, marokkanischen und spanischen Kiiste waren die Tiere an steilen, dem 
offenen Meer zugewendeten Felsen nahe der Wasseroberfl~iche oder auf welleniiber- 
spiilten Plateaus zu finden. Dabei suchten sie optische Verstecke wie Mulden oder sogar 
L5cher im Fets, ott abet nur dichte Algenbiischet au£. Sie stellen keine Lichtanspri~che, 
denn sie halten sich sowohl an besonnten als auch an schattigen Pl~itzen auf. Da die 
Fluchtdistanz sehr kurz ist, waren die Tiere relativ leicht zu fangen. 

Das Fehlen yon B. cristatus an den nordspanischen und franzSsisdaen Fundstelten 
13-20 mag darauf zuriickzuf~ihren sein, daf~ es sich bei dieser Art urn eine warm- 
stenotherme Form handelt, die im n5rdlichen Mittelmeer und im Schwarzen Meer fehlt 
(ZANDE~ 1972b). Unktar ist dann allerdings das Fehlen dieser Art an den libyschen und 
tunesischen Fundstellen. 

Im KSrperbau weist B. cristatus einige Besonderheiten auf, die als Anpassungen an 
die Lebensweise in der Brandungszone aufgefaf~t werden kSnnen. Der KSrper ist yon 
plumper, gedrungener Gestalt, die Kopfunterseite relativ breit; dadurch wird erreicht, 
dab eine grSi~ere Fl~iche des KSrpers dem Substrat aufliegt. Die Flossen sind z. T. zu 
Klammerorganen entwickelt, da die Analis und die 4 unteren Pectoralia-Strahlen in 
H~ikchen auslaufen; die Ventralia sind relativ kurz und kr~i~ig entwickelt (Abb. 12a, 
b). Mit diesen Sonderbildungen kSnnen diese Fische der Brandung widerstehen, ohne 
vom Felsen fortgespiilt zu werden (ZANDI~r~ 1972a). An den Flossen- und KSrperteiten, 
die mit dem Substrat in Berlihrung kommen, ist eine Cuticula ausgebildet. B. cristatus 
besitzt ferner yon allen untersuchten Blennius-Arten das am hSchsten entwickeite Kopf- 
kanal-/Seitenliniensystem (Abb. 12a). Der Supraorbitalring weist bis zu 5, der Praeo- 
percularring bis zu 3 Reihen dicht nebeneinanderliegender Porenringe auf. Die Seiten- 
linie reicht bis auf den Schwanzstiel, am vorderen K5rperabschnitt £iihren yon ihr dor- 
sal und ventral Seitenkan~ilchen und miinden jeweils in mehreren Poren nach aui~en. 
Dieses MerkmaI wird als altertiimliches Gattungsmerkmal gewertet, das ein Relikt der 
suprademersen Lebensweise darsteltt (ZANDEr~ 1972b). l~ber weitere morphologische 
Merkmale und iiber die F{irbung berichtet BATH (1970). Nachzutragen w~ire h5chstens, 
daf~ bei ExempIaren aus Annaba (6) der Bauch auffallend rStlich gef~irbt war. 
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Abb. 12: a Blennius crlstatus, Seitenansicht des Vorderk6rpers, b Kopfunterseite; c Blennius 
gattorugine, Seitenansicht des Vorderk6rpers, d Kopfunterseite; e Btennius vandervekeni, Sei- 

tenansicht des Vorderk6rpers, f Kopfunterseite 

Blennius gattorugine BRiJNNICH 

Hinsichdich der Tiefenverbreitung dieser Art konnte die interessante Feststellung 
gemacht werden, daf~ die Adulten meistens erst ab 1 m Wassertiefe zu finden sind, 
Jungfische abet bis 30 cm unter dem Wasserspiegel vorkommen (ZAND~I~ 1972a). Die 
Adulten hieiten sich vorwiegend an senkred~ten W~inden, h~iufig an iiberh~ingenden 
Felsen oder zwischen Ger611 auf. In Banyuls-sur-Mer sind sie noch in 10 m Tiefe, oi°c 
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auch in den dichten Posidonia-Best~mden festgestellt worden. Der Bewuchs spielt keine 
Rolle bei der Biotopwahl, dagegen aber das Vorhandensein optischer HShlen in Form 
yon L~Schern und Spalten im Fels, da diese Art sehr scheu ist und bei Ann~iherung 
schnell flieht. Die Angaben ABELS (1962) hinsichtlich Frequenz (Verteilung im Biotop), 
die groB ist, und Abundanz (H~iufigkeit an bestimmten Pl~itzen), die gering ist, kSnnen 
best~itigt werden. Das gilt evtl. nicht fiir die Jungfische, die zu mehreren im flachen Be- 
reich an wenig abfallenden Felsen beoba&tet wurden, vergesellschattet mit B. sphinx, 
B. canevae und B. incognitus. 

Diese Art ist kompret~ und relativ hochriickig gestaltet. Die Ventralia und die 
Pectoralia, deren 4 untere Strahlen in H~ikchen auslaufen, sind mittelkr~iftig gestaltet, 
sehr wahrscheinlich eine Anpassung der Jungfis&e an die Lebensweise im Turbulenz- 
bereich (ZA~DEr, 1972a). An den genannten Flossen ist eine schwache Cuticula aus- 
gebildet. Das Kopfkanal-/Seitentiniensystem (Abb. 12c, d) ist nicht mehr so gut ent- 
wickelt wie das yon B. cristatus. Der Supraorbitalring weist 2-3 Porenreihen auf, der 
Praeopercularring besitzt nut am Beginn der Seitenlinie sehr vide, sonst nur jeweils 
1 Pore. Der Supratemporalkanal ist noch mit vielen Poren ausgestattet. Die Seitentinie 
weist im vorderen Abschnitt dorsale und ventrale Seitenkan~ilchen auf, die jeweils mit 
mehreren Poren enden. Im caudalen Abschnitt fehlen diese, einige Poren liegen direkt 
auf dem Hauptkanai. Im Maul sind die Eckz~hne in beiden Kiefern sehr schwa& aus- 
gebildet, offenbar ein urspri~ngliches Merkmal. 

Blennius vandervekeni POLL 

Diese Art wurde bereits frtiher kurz 5kologisch beschrieben (ZANDER 1969). Sie 
wurde im Mittelmeer nut in A!gerien und Marokko und von BATH (1966) auch in Siid- 
spanien gefunden. Offenbar handelt es sich bei dieser Art um einen sp~iten Einwanderer 
ins Mittelmeer (Erstbeschreibung aus Angola; POLL 1959). An den Untersuchungsstellen 
wurde diese Art an schr~igen oder senkrechten FeIsen ab 30 cm unter der MWL gefun- 
den, ohne dat~ Anspriiche an Licht oder Bewuchs gestellt werden. Die Fluchtdistanz ist 
groin, als Verstecke werden sowohl dichte Algenbest~nde als auch Spalten und LScher 
des nicht bewachsenen Substrats aufgesucht (optische HShlen). Die Abundanz dieser 
Art war an den Fundstellen mit tier abfallenden Felsen (8 ---- Berard, 9 = Kristd) am 
grSt~ten. 

Uber die Morphologie, die F~rbung und den Farbwechsel liegt die Beschreibung 
BATHS (1966) vor. Die Stgrke der Flossenstrahlen erreicht nicht die yon B. cristatus oder 
auch B. gattorugine. Die 4 ventralen Strahlen der Pectoralia laufen zwar auch in H~k- 
chen aus, diese sind aber relativ s&wach gebaut (Abb. 12e, f). Die gleiche Feststellung 
gilt far die Analis-Strahlen sowie far die langen schlanken Ventralia. Eine Cuticula ist 
ganz schwach nut an den Ventralia und unteren Pectoralia-Strahlen zu erkennen. Das 
Kopfkanalsystem ghnelt dem yon B. gattorugine, die Seitenlinie yon B. vandervekenl 
endet allerdings schon in HShe der Spitze der Pectoralia (Abb. 12e). Der KSrper- 
habitus gleicht dem yon B. gattorugine, ohne aber eventuell so hochriickig gestaltet zu 
sein wie jene Art. Eckz~hne sind bier in beiden Kiefern vorhanden. 
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Blennius sanguinolentus PALLAS 

Den typischen Lebensraum dieser Art bilden horizontale Ebenen, die mit GertSll 
und Gesteinstriimmern belegt sind; ein Nebenhabitat, das sehr o~ an der nordaffikani- 
schen Kiiste gefunden wurde, war die Grenze yon Felsabfall zum Sandgrund. Die be- 
vorzugte Tiefe liegt bei 50 cm, in Dramont (19) war nach vo,~ HACHT in 1,5 m eine 
dichte Besiedlung zu vermerken. Das meist dem direkten Sonnenlicht ausgesetzte Habi- 
tat ist bis auf feine Grfinalgen stets aufwuchslos. An solchen Stellen zeigt diese Art eine 
hohe Abundanz. Die grtSf~te Aktivit~t zeigen die Tiere bei Sonnenschein, bei dem sie 
aber auf den Steinen sitzen und beobachten, w~ihrend sie bei bedecktem Himmel oder 
in der Diimmerung zwischen dem GerSll sitzen und nur mit dem Kopf hervors&auen 
(VON HACHT). Ihre Fluchtdistanz ist ~iuf~erst groin, sie sind &her nut schwer mit einem 
Handnetz zu fangen. Andererseits ist ihr Erkundungsverhalten sehr ausgepr~igt, da die 
Tiere, die nach St~Srung in ihre Verstecke unter Ger~5ii tiff&ten, sehr schnell wieder her- 
vorschwimmen. Bevor sie in ihre HtShlen schwimmen, f~irben sich die hell marmorier- 
ten Fische dunkel urn. Auf Grund seiner sehr weiten geographischen Verbreitung kann 
diese Art als eurytherm angesehen werden (ZAND~R 1972b). 

Im Biotop kann B. sanguinolentus bei oberfl~chlicher Betrachtung mit B. van&r- 
vekeni verwechselt werden, besonders wenn letzterer die ,,Fle&enzeichnung" (BATH 
1966) zeigt. B. sanguinolentus besitzt jedoch kleinere Orbitaltentakel und eine htShere 
1. Dorsalis (Abb. 12e und 13a, b). Bei dieser Art ist das Kopfkanalsystem reduziert, da 
der Augenring nut noch eine Porenreihe aufweist und in der Pr~iopercularreihe nur 
noch wenige Poren zu finden sin& Die Seitenlinie, die noch um die Pectoralia herum- 
fiihrt, endet in H6he des Analisbeginns (Abb. 13a); es werden keine deutlichen Neben- 
kan~ilchen mehr ausgebildet, Poren befinden sich dort nur noch auf und dorsal yore 
Hauptkanal. Die Flossenstrahlen der Pectoralia, Ventralia und Analis sind noch schw~i- 
&er als bei B. vandervekeni ausgebildet (ZAND~I~ 1972a), eine Cuticula ist nur an den 
Ventralia vorhanden. 

Blennius pavo Rlsso 

Die Habitatwahl dieser Art ~ihnelt weitgehend der yon B. sanguinolentus, da 
ebenfalls flache, horizontal gelegene Stellen mit Ger~51Ibelag bevorzugt werden. So 
wurden z. B. beide Arten zusammen in den Fundstellen 4 (Kelibia) und 12 (Calpe) be- 
obachtet. Im allgemeinen wird B. pavo abet an noch flacheren Stellen, ab 10 cm unter 
der Wasseroberfl~iche gefunden. Diese Art ist extrem euryhalin, darauf kann sehr wahr- 
scheinlich zurtickgeffihrt werden, da£ diese Art im Fundort 3 (Djerba) als einzige, und 
zwar in grofler Frequenz und Abundanz vorkam; vermutlich gab es dort Stif~wasser- 
einfli~sse, die die Posidonia-Best'~nde zum Verfaulen bra&ten und daher das Wasser 
stark triibten. ~hnliche Verh~iltnisse wurden auch im Etang des Salses in Sildfrankreich, 
wo ein Salzgehalt yon 22 °/00 gemessen wnrde, gefunden. An den anderen beschriebenen 
Stellen war die Abundanz unter der Konkurrenz der tibrigen Arten sehr viel geringer. 
Diese Fische verbergen sich in optischen H6hlen zwischen Ger/511 oder in Spalten, in 
Banyuls (=  13) auch in BohrmuschellSchern, die 10 cm unter der NWL im horizon- 
talen Fels lagen. Die Fluchtdistanz ist sehr viei geringer als bei B. sanguinotentus. 
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Abb. 13: a Btennius sanguinolentus, Seitenansicht des Vorderk/Srpers, b Kopfunterseite; c Blen- 
nius pavo, Seitenansicht des Vorderk6rpers, d Kopfunterseite 

Die 6' c~ yon B. pavo zeichnen sich durch einen Nackenkamm aus, der unter den 
anderen Blennius-Arten im Mittelmeer nut noch yon B. basiliscus und andeutungsweise 

on B. adriaticus (BATH 1971) entwickelt wird. Die Tiere sind weniger hochriickig und 
schlanker als die bisher beschriebenen Arten, der KtSrper erscheint stark komprefl. Das 
Kop£kanaIsystem gleicht dem yon B. sanguinolentus (Abb. 13e), die Seitenlinie ist aber 
noch weiter reduziert, da Poren nur noch auf dem Hauptkanal zu finden sind, die 
letzte in HShe des Analisanfanges. Die Flossenstrahlen der Pectoralia und Analis sind 
nicht besonders kr~iitig, ihre Enden nur wenig hakenfSrmig gebogen. Die Ventralia 
laufen in lange, schlanke Flossenarme aus, mit denen sich die Fische zwar abstiitzen, 
abet kaum festklammern k~Snnen (Abb. 13d). Eine Cuticula ist nicht wahrnehmbar. 

Blennius sphinx Ct~vlElt & VALENCIENNES 

Diese Art ist einer der h~iufigsten Fische des oberen Felslitorals im Mittelmeer- 
raum. Ihren bevorzugten Lebensraum bilden die besonnten, algenbestandenen horizon- 
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talen oder schwach geneigten Felsen an oder nahe der Wasseroberfl~iche. B. sphinx 
kommt an geschiitzten Biotopen genauso vor wie an solchen, die der Brandung aus- 
gesetzt sind; dort vermag sich diese Art an den Unebenheiten des Substrats anzuklam- 
mern, wenn die Wellen auf- oder ablaufen und dann das Habitat kurzzeitig trocken- 
l~llt. Aul~erhalb der Lai&zeit suchen die Tiere auch bei StSrung keine HShlen auf. Der 
Flu&tweg fiihrt stets ha& oben und verliiuf~ daher of[ auflerhalb des Wassers, die 
Fluchtdistanz ist allerdings ~uflerst gering. Meist schwimmen die Fis&e auf den Felsen 
umher und suchen zwis&en den Algen ha& Futter. Tiefer als 40 cm unter der NWL 
sind sie dann kaum anzutreffen. W~ihrend der Lai&zeit streifen nur die 99 auf den 
Felsen umher, die d d sitzen dann in ihrem KSrperdurchmesser entsprechenden Bohr- 
mus&ellSchern (na& Beobachtungen in Banyuls und Tarragona). Diese haptis&en 
HShlen werden h{iufig no& in 1,5 m, manchmal sogar in 2 m Tide in Besitz genommen 
und gegen andere c~ d' verteidigt. Bereits auf Gurr~L (1893) gehen die Beobachtungen 
zurii&, dag die Gelege eines d yon vers&iedenen 99 stammen; diese Feststellung gilt 
sehr wahrs&einlich allgemein fiir die Gattung BIennius. B. sphinx-d d, die in ihrem 
Loch Lai& bewachen, s&auen meist mit ihrem vorderen KSrperdritteI aus der HShle 
heraus und beobachten die Umwelt sehr genau. Dabei stStzen sie sich nach einer Seite 
geri&tet auf die Ventralia ab, w~ihrend die dem Beobachtungsobjekt zugewendete 
Brustflosse stark f~i&elt. Au& die ,Bau&-oben"-Stellung konnte dabei festgestellt 
werden. Nach Ausfliigen auf den freien Felsen f~,ideln sich die ~ d meist rti&w~irts wie- 
der ein, wie es AB~L (1962) bei B. canevae bes&rieben hat. Kommt ein 9 in Si&tweite 
eines d, so nimmt die Frequenz der Bewegungen der Brustflosse zu, gleichzeitig wird 
die hohe 1. Dorsalis abwe&selnd mehrfa& aufgerichtet und wieder abgesenkt (vgl. 
an& GmTrL 1893), wiihrend sich das d etwa zur H~iltte aus dem Loch schiebt. Wenn 
das 9 niiher kommt, wird der Kopf mehrmals hochgeb~iumt (Kopfwa&eln), wobei die 
vordere Dorsalis aufgeri&tet bleibt. Wenn ein laichwilliges 9, auf diese Weise an- 
gelo&t, zum Loch s&wimmt, kommt das d ganz heraus und wiederholt das Kopf- 
wa&eln. S&Iieglich schliipft das 9 in die H6hle und lai&t meistens bau&oben an die 
De&e ab. Das d wartet w~ihrend der Eiablage vor der HShle; falls diese abet ge- 
r~iumig genug ist, s&wimmt es selbst mit hinein und wartet dort das Ende des Laich- 
vorganges ab, ehe es das 9 vertreibt. Gelegentlich kam es sogar vor, dat~ his zu 3 99 
glei&zeitig in der HShle waren, nachdem sie nacheinander vom d angelo&t waren. 
Die oben ges&ilderten, auf Grund yon Bewegungen mit hohen Frequenzen hervor- 
gerufenen optischen Signale (Dorsalisaufrichten, Kopfwa&eln) werden dur& weitere 
Merkmale verstSrkt. So ist die 1. Dorsalis des d sehr viel hSher als der hintere Ab- 
schnitt (bei 99 etwa gleich ho&) und auff~illig rStlich-orange gef~irbt. Die leuchtend- 
orangen Augententakel sind ebenfalls grSger als bei den 99, bei iilteren d d sogar an 
der Spitze aufgespalten. Am Kopf f~llt der intensiv blaue Fle& hinter dem Auge, der 
rot und schwarz eingefagt ist, sehr auf. Pectoralia und Ventralia leuchten ebenfalls 
orange. 

Uber das Rivalenverhalten der d d liegen weit weniger Beoba&tungen vor, die 
si& ni&t in ein einheitliches Schema bringen lietgen. Wenn ein umherstreifendes c~ ein 
lochbewohnendes bedroht, so bleibt es in geringem Abstand - ca. 10 cm - vor diesem 
sitzen und zeigt schnelles Kopfwa&eln, wobei die Dorsalis nur nach Beendigung dies er 
Bewegung kurz aufgerichtet wird. Der Angegriffene versucht den Rivalen dutch Beitg- 
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Abb. 14: a Blennius sphinx, Seitenansicht des Vorderk6rpers, b Kopfunterseite; c Blennius in- 
cognitus, Seitenansicht des VorderkSrpers, d Kopfunterseite; e Blennius zvonimiri, Seiten- 

ansicht des VorderkSrpers, f Kopfunterseite 

angriffe zu vertreiben, wobei er mSglichst im Kontakt  mit dem Loch zu bleiben ver- 
sucht; wenn er sich aus der FI6hle begibt, wird er auch vom Angreifer durch Beigen 
attackiert. In einem anderen Fail, in dem das umherstreifende d weitaus grSt~er als 
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das lochbewohnende war, schwamm letzteres blitzschnell aus der HShle heraus und 
umkreiste den EindringIing mit ruckartigen Bewegungen, der abet yon dem kleineren 
keine Notiz nahm und s&lielllich fortschwamm. Daraufhin f~idelte sich der HShlen- 
besitzer wieder ein. Bei 2 umherstreifenden, gleieh grof~en c~ c~ wurde nur ein Umkrei- 
sen mit aufgerichteten Dorsalflossen beobachtet, das so lange andauerte, bis eines fort- 
schwamm. Die Brutzeit begann in Tarragona Ende April; in Banyuls dauerte sie bis 
Ende Juli an. 

Da diese Art aul~erhalb der Laichzeit knapp unterhalb der Wasseroberflache lebt 
und o~ der Brandung ausgesetzt ist, weist sie im KSrperbau einige Anpassungen an 
diese Lebensweise auf. Die als Klammerorgane fungierenden Pectoralia-, Ventralia- 
nnd Analisstrahlen sind kurz, aber kr~ittig gestaltet (Abb. 14a, b) (ZANDER 1972a). An 
den Flossenteilen, die mit dem Substrat in Beriihrung kommen, ist eine dicke Cuticula 
vorhanden. Der VorderkSrper ist von plumper Gestalt mit breiter ventraler Aufsetz- 
fi~iche, die in dem speziellen Biotop der Gefahr des Abrutschens entgegenwirken kann. 
Das Kopfkanalsystem besteht aus einem doppelten Augenring und einem einfachen 
Pr~iopercularring (Abb. 14a). Die Seitenlinie fiihrt no& ganz um die Pectoralia herum, 
besitzt aber nur in ihrem vorderen Abschnitt Nebenkan~ilchen. 

Blennius incognitus BATH 

Diese Art ist in bestimmten Biotopen genauso h~iufig wie B. sphinx (12 = Calpe), 
in anderen kann sie dagegen sehr seIten sein oder vollkommen fehlen (9 -= Kristel, 
10 ---- A1 Hoceima). B. incognitus ist besonders aus den Arbeiten ABELs (1962, 1964) als 
B. inaequalis bekannt und wurde oit mit dem sehr ~ihnlichen B. zvonimiri verwechselt, 
ehe BATH (1968) die grundlegenden morphologischen Unterschiede dieser Zwitlings- 
arten herausstellte. Aber auch in 5kologischer Hinsicht konnten sie bereits yon ABEL 
(1962) getrennt werden. W~ihrend B. zvonimiri als eindeutig schattenliebend zu be- 
zeichnen ist, stellt B. incognitus keine besonderen Lichtansprtiche und ist daher sowohl 
an schattigen als auch besonnten Biotopen zu finden. Bevorzugt werden stark geneigte 
oder senkrechte W~inde vor horizontal liegenden oder wenig abfallenden Plateaus. Die 
grSf~te Abundanz sdaeint zwischen 60 und 100 cm unterhalb der Wasseroberfl{iche zu 
liegen und nimmt in der Regel bis in eine Tiefe yon 30 cm hinauf stetig ab. An Fund- 
stellen mit sehr starker Brandung (8 --- Berard) wurde B. incognitus nicht oberhalb 
yon 50 cm beobachtet; dort besiedelte er auffallend of~ horizontal liegende Substrate. 
Die eigentliche Brandungszone wird gemieden. Unterhalb 1 m Wassertiefe nimmt die 
Besiedlungsdichte wieder merklich ab, h~er sind besonders ,,briitende" c~ c~' und die 
durch diese angelockten laichwilligen 99 zu beobachten. Die Brutpflege treibenden 

c~ sitzen in haptischen HShlen, w~ihrend die umherstreifenden Tiere als Versteck 
auch dichte Algenblischel, also optische Versteckpl~itze aufsuchen. Aus diesem Grund 
wird sehr wahrscheinlich Felsen mit lockerem Algenbewuchs als Habitat bevorzugt. 
Einmal wurde auch beobachtet, dal~ eine Anemona sulcata aufgesucht wurde, ohne daf~ 
der Fisch genesselt wurde. 

Das Balz- und Aggressionsverhalten ist yon A13EL (1964) genau besehrieben wor- 
den. Allcrdings muf~ diesem Autor widersprochen werden, wenn er meint, dal~ die c~ c~ 
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keine vom 9 abweichende Fiirbung besitzen. BATH (1968) konnte eine grot~e Variabili- 
t~it der FSrbung der c~ c~ zur Laichzeit feststellen, die deutlich yon der der ~9 ver- 
schieden ist. Von mir wurden ~ ~ gesehen, die eine gelbe, rote, purpurne, braune, grtine 
oder olivene Grundf~irbung zeigten, wobei beobachtet wurde, dag Schokoladenbraun 
in Rot, Dunkelbraun in Gelb tibergehen konnte; ein Wechsel zwischen Rot und Gelb 
w urde nicht bemerkt. 

!3bet die Dauer der Laichzeit kann noch nichts Genaues gesagt werden. In Tarra- 
gona streii%n die ~ ~ am 15.5. 1971 (Wassertemperatur 16-17 ° C) noch auf den Fel- 
sen umher, obwohl sie bereits durch verl~ingerte Augententakel und kr~if~igere F~ir- 
bung yon den 99 unterschieden waren. In Banyuls waren sie am 20.7. 1970 vollauf 
bei der Brutpflege, und auch yon HACHT beobachtete noch am 9.8. 1970 in Dramont 
(=  19) d~ ~ in L~Schern. An der libyschen Ktiste wurden am 12.8. 1968 noch ~ c~ in 
Fortpflanzungsbereitschai~ beobachtet, die durch extrem lange Orbitaltentakel auf- 
fielen. Im Aquarium schlieglich bewachte ein aus Tarragona stammendes c~ am 
5. August ein Gelege, das yon 2 99 herstammte. Die Laichzeit yon B. incognitus be- 
ginnt und endet also sp~iter als die yon B. sphinx. Offensichflich sind ftir B. incognitus 
die Entwicklungsbedingungen bei h6heren Temperamren giinstiger, obwohl diese Art 
das gleiche Verbreitungsgebiet mit B. sphinx teilt und daher als eurytherm angespro- 
chen werden mug. 

Die C~ c~ sind zur Laichzeit sehr aggressiv und drohen mit aufgesperrtem Maul. 
Einzelheiten tiber das Verhalten sind bei ABEI~ (1964) zu finden. 

Die K~Srpergesta!t dieser nicht in der Brandungszone lebenden Art ist mehr kom- 
preg und schlanker als bei B. sphinx. Die Hiikchen an den Flossenstrahlen sind hier 
schw~icher (Abb. I4c, d), eine Cuticula kaum wahrnehmbar nur an den Spitzen der 
Ventralia ausgebildet. In dem Kopfkanal- und Seitenliniensystem iihnelt sie weit- 
gehend B. sphinx, die Seitenlinie ftihrt atlerdings nicht mehr ganz um die Pectoralia 
herum (Abb. 14c). Auger durch eine abweichende F~irbung sind die d~ 8 durch einen 
langen Orbitakentakel zur Fortpflanzungszeit kenntlich, der aus einem Hauptast be- 
steht und an der Basis aufgefiedert ist; bei den 99 und augerhalb der Laichzeit auch 
bei den ~ ~ bleibt der Hauptast wesentlich ktirzer. 

Blennius zvonimiri KOLOMBATOVIC 

Diese Art, die morphologisch B. incognitus sehr iihnlich ist, unterscheidet sich yon 
jener deutlich in ihrer ESkologie. Wie nach Beobachtungen in Banyuls (13 und 18) fest- 
gestellt wurde, kommt diese Art in extrem schattigen Biotopen, z.T. gemeinsam mit 
Tripterygion minor vor. Erst bei Tauchgiingen mit Taschenlampen konnten sie in HSh- 
ien an der Hafenmole yon Banyuls in den Spalten des Mauerwerks entdeckt werden. 
Auch unter extrem iiberh~ingenden Felsen waren sie in ca. 2,5 m Tiefe redat zahlreich, 
wo sie slch h~iufig in BohrmuschellSchern aufhielten. Zu bestimmten Tag eszeiten, wenn 
der gesamte Biotop im Schatten liegt, kamen diese Fische auf die oberen, dem Tages- 
licht ausgesetzten Felsen bis auf 1 m unter die NWL heraufgeschwommen und suchten 
zwischen den Algen sehr intensiv nach Futter. Wurden die Tiere dort gestSrt, so ging 
ihr Fluchtweg zun~ichst nach unten bis zur Kante des vertikalen Felsabfalles, wo sie zu- 
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n~ichst verharrten und erst nach weiterer Verfolgung in die L6cher unter den iiberh~in- 
genden Felsen flohen (Abb. 15). 

Auff~ilig bei dieser Form ist die yon allen bisher beoba&teten Blennius-Arten ab- 
weichende S&wimmweise. Wie ABEL (1962) bes&rieb, ist fiir Blennius ein S&l~ingel- 
s&wimmen des ganzen K6rpers (,,anguilliform"), bei der die Pectoralia nur beim Start 
kr~if~ig schlagen, typisch. Diese Bewegungsform ist au& bei B. zvonimiri gelegentli& 
zu beobachten. Meistens wird j edo& eine ru&weise S&wimmweise angewendet, bei der 

MWL 

Abb. 15: Spezieller Ukotop yon Blennius zvonimiri (Z), nach Beobachtungen in Fundstelle 13 
(Banyuls-sur-Mer). Der Fluchtweg ist durch eine gestrichelte Linie gekennzeichnet. MWL: 

Mittelwasserlinie 

der S&wanz zwar auch schl~ingelt, die Brustflossen abet bei 5eder ihrer Phasen synchron 
schlagen (,,caringiform"). _Khnlich schwimmt z.B. Gobius (vgI. ABEL 1962), bei dem 
aber die Amplitude des S&wanzschlages geringer zu sein scheint. 

Auffallend bei B. zvonimiri ist ferner die Zeichnung. Au£ der schokoladenbraunen 
Grundf~irbung treten an der Dorsalseite 7 leuchtend gelb-weil~e Flecken, an der 
Schwanzwurzel eine schwarze Markierung hervor. Weitere Einzelheiten tiber die F~ir- 
bung findet man bd BATH (1968). Damit gibt es bestimmte Ubereinstimmungen mit der 
Zeichnung anderer schatten- oder h6hlenbewohnender Formen, z. B. Tripterygion xan- 
thosoma (Schwanzstielfleck) und T. minor (helle Riickenflecken). 

In morphologischer Hinsicht gleicht B. zvonimiri weitgehend B. incognitus (BATH 
1968). Diese Feststellung gilt sowohl fiir die Ausbildung der Flossenstrahlen als auch 
fiir das Kopfkanal-/Seitenliniensystem (Abb. 14e, f). Unterschiede gibt es h6chstens 
in der Tentakelzahl und -anordnung, da diese bei B. zvonimiri erhebli& vermehrt und 
i.iberall auf dem Kopf zu finden sin& 

Blennius trigloides CUVlEI~ & VALENCIENNES 

Diese Art ist wie B. cr,s~atus ein typischer Bewohner des Brandungsbereiches. Sie 
fiihrt dort eine verborgene Lebensweise, da sie sich bevorzugt in Mulden, Spalten und 
unter iiberh~/ngenden Felsen aufh~ilt, die unmittelbar an der Wasseroberfl~iche liegen. 
Obwohl sich diese Fische meistens in schattigen Habitaten ohne Aufwuehs befanden, 
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nautg d~ese Art - wie ABEL (1962) schon feststellte - als euryphot bezeichnet werden. In 
Biotopen, die sehr starker Brandung ausgesetzt waren (9 = Kristel, 20 = Tarragona), 
waren sie n~imlich vorzugsweise an besonnten Pl~itzen zu finden. Diese Art fehlte an 
solchen Fundorten, die eventueI1 im Sommer zu hohe Temperaturen aufweisen (libysche 
und tunesis&e Ktiste) und keine besonders reiche Strukturierung aufweisen (5 = Ta- 
barka, 10 = A1 Hoceima). In ihren typischen Habitaten, die hSchstens bis 1 m unter 
die Wasserlinie reichen, war ihre Abundanz stets grotk Ihre Fluchtdistanz ist relativ 
welt, erreicht jedoch nicht ganz die yon B. sanguinolentus. Beobachtungen, die auger- 
halb der Laichzeit durchgefiihrt wurden, ergaben eine sehr geringe Aktivit~it der Tiere. 
Sie sitzen in iLren Verstecken meist unbeweglich und lassen sich yon den Brandungs- 
wellen nicht stSren, auch wenn sie beim Ablaufen des Wassers auf dem Trockenen lie- 
gen. In Banyuls wurden im Juli 1969 vier Mulden oder aus Miesmuscheln gebildete 
Habh~Shlen mehrmals tiiglich kontroltiert und eine stete Besetzung mit B. trigloides - 
sehr wahrs&einli& durch jeweils die gleichen Tiere - festgestellt. W~hrend der Be- 
oba&tungszeit verharrten die Fische unbeweglich, an ihren Au~enbewegungen war 
allerdings zu erkennen, dat~ sie die Umgebung musterten. 

Die Flossen kSnrLen sehr vielseitig verwendet werden. Einerseits fungieren sie als 
Klammerorgane, wenn Brandung herrscht. Die Pectoralia werden dann dutch Drehung 
fla& auf das Substrat gepregt und geben somit den unteren 5, in H~ik&en auslaufen- 
den Strahlen bessere AnklammerungsmSglidlkeiten; augerdem wird die Analis, deren 
Strahlen ebenfalls in Hiik&en auslaufen, zur Verankerung im Substrat gespreizt. An- 
dererseits wird au& beoba&tet, dag diese Art rii&w~irts ,,gehen" kann, indem die bei- 
den Brustflossen alternierend yon hinten na& vorne auf dem Substrat bewegt werden. 

Die Beoba&tungen, die Anfang Mai in Tarragona - also am Ende der Laich- 
periode dieser Art - gemacht wurden, zeigten allerdings eine sehr viel grSt~ere Aktivi- 
t~it auf. An diesem Fundort wurden besonders 99, abet auch einige d d, am Felsen 
herumstreifend, gesehen. Ferner wurde festgestellt, dag P~irchen dieser Art in einer 
Mulde zusammentiegen, aus der sie nut mit dem Kopf hervorschauen. 

B. trigloides ist eine der BIennius-Arten, die ihre F~irbung dem Untergrund an- 
passen kSnnen (auch B. canevae und B. galerita). W~ihrend normalerweise die Grund- 
f~irbung mitteloliv ist und nut eine dunklere B~inderung gezeigt wird, ist bei Aufent- 
halten auf weit~em aufwu&slosem Felsen eine Aufhellung, zwischen Rotalgen ein Um- 
schlagen in ein tides Rostrot mSglich, wobei nur die Bauchseite silbrig bleibt. Die F~ir- 
bung der d d zur Fortpflanzungszeit kann na& Exemplaren, die in Tarragona gefan- 
gen wurden, bes&rieben werden. Zu dieser Zeit weist der dunkel-braunolive KSrper 
iiberall griinlich irisierende kleinere Fle&en auf. Die Querb~inderung ist nut andeu- 
tungsweise durch dunkteres Pigment erkennbar. Die 1. Dorsalis ist vorne rStlich, im 
hinteren Teil gelb wie au& die 2. Dorsalis gezei&net; beide sind mit einem breiten 
schwarzen Saum versehen. Die gelbli&e, am Ansatz der Flosse rote Caudalis weist 
einen breiten briiunlichen Rand auf, w~ihrend die kSrperfarbene Analis schwarz und 
ganz augen rot ges~iumt ist. Die Ventralia sind griinli&-oliv, die Pectoralia nut am 
Rand kSrperfarben, sonst transparent. 

Die K6rpergrundfarbe der ~9 ist griinli&-oliv; die 7 dunklen Querb~inder am 
KSrper heben si& deutlich ab, ebenso 3 schmalere Binden an der Kopfunterseite. Die 
gelbe, s&warzgerandete Dorsalis zeigt einige br~iunliche Tupfen, ebenso die Caudalis. 
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Abb. 16: a Blennius trigloides, Seitenansicht des VorderkSrpers, b Kopfunterseite; c Blennius 
canevae, Seitenansicht des VorderkSrpers, d Kopfunterseite; e Blennius dalmatin~s, Seiten- 
ansicht des VorderkSrpers, f Kopfunterseite; g Blennius galerha, Seitenansicht des Vorder- 

kSrpers, zu beachten sind die I-Iautblutgef~i~e am Kopf, h Kopfunterseite 
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Die Analis ist orange und br~unlich gesaumt, sonst gelblich; Ventralia und Pectoralia 
ersdaeinen rStlich bis hell briiunlich. 

Da die Flossenstrahlen als kr~f~ige Klammerorgane ausgebildet sind (Abb. 16a, b), 
ist B. trigloides dem Leben in der Brandungszone gut angepaf~t (ZANDER 1972a). Der 
KSrper ist rdativ depret~ gestaltet, die brdte Bauchseite vermag sida dem Untergrund 
gut anzuschmiegen. An den unteren Strahlen der Pectoralia, an den Ventralia sowie 
an der ganzen Analis ist eine di&e Cuticula ausgebildet. Das Kopfkanal- und Seiten- 
liniensystem ist sehr gut entwi&dt. Der Augenring ist in mehreren Reihen mit deutlich 
sichtbaren KanRlen manifestiert, ebenso der Pr~opercularring (Abb. 16a). Die Seiten- 
linie l~iuft welt auf den Schwanzstiel hinauf und zeigt im vorderen Teit Nebenkan~,il - 
then mit z. T. mehreren ausftihrenden Poren jeweils (Abb. 16a). Aus diesem Grund 
wird B. trigloides als eine Art angesehen, die prim~ir die Brandungszone besiedelt hat, 
indem sie yon einem Vorfahren (evtl. B. cristatus, vgl. ZANDr/~ 1972b) mit diesem ur- 
sprtinglichen Merkmal abstammte. 

Blennius canevae VINCIGUERRA 

An bestimmten Fundstellen, die durch starke Wasserbewegung und im allgemeinen 
steil abfallende Felsen gekennzeichnet sind (8 --- Berard, 9 = Kristet, 11 = Mdiq, 
13-18 = Banyuls, 20 = Tarragona) gehSrt B. canevae zu den Arten mit hoher 
Abundanz. Ihre vertikale Verbreitung beginnt etwa 10 cm unter der Wasseroberfl~iche 
und reicht bis in 60 cm, setten bis in 1 m Tiefe und welter; sie sind also charakteristi- 
sche Bewohner der Brandungszone (ZANDrr~ 1972a). Zur Okologie und Ethologie dieser 
Art hat A~EL (1962, 1964) ausftihrliche Darstellungen gebracht. Demnach ist B. canevae 
euryphot, die c~ ~ bewohnen haptische HShlen. Letztere Feststellung gilt alterdings 
nicht immer nach Beendigung der Fortpflanzungszeit, wenn ~ c~ wie 9~ herumstrei- 
fend angetroffen werden. Als Verste&pl~itze werden dann auch optische HShten wie 
dichte Algenbtischel oder auch die Stacheln yon Seeigeln aufgesucht. Die Fluchtdistanz 
ist etwas grSi~er als die yon B. sphinx, die Fluchtrichtung ftihrt meistens in Richtung 
Wasseroberfl~iche. 

Nach Beobachtungen in Tarragona trieben die c~ c~ bereits Ende April Brutpflege 
(Wasertemperatur 16-17 ° C). Das Ende der Laichperiode lag in Banyuls etwa Mitte 
Juli, da die c~ c~ zunehmend herumstreifLen und ihre Balzf~irbung verloren. Allerdings 
fiel yon HAcm: no& am 15.8. 1970 in Dramont (=  19) ein gelbkehliges c~ in einem 
Bohrmuschelloch auf. Nach Beendigung der Lai&zeit werden anscheinend Wanderun- 
gen unternommen, und die Tiere besiedeln dann Fdsen, die vorher yon ihnen un- 
bewohnt waren (YON HACHT). Demgegentiber beobachtete A13~L, daf~ B. canevae im 
Gegensatz zu B. incognitus in Banyuls standorttreu blieb. 

~hnlich B. trigloides ist B. canevae zu einem intensiven Farbwechsd f~ihig, der 
sogar noch tiber denjenigen der eben genannten Art hinausgeht. So erfolgt er bei 
B. canevae nicht nur bei 13berwechseln auf andersfarbigen Untergrund oder zur Laich- 
zdt, sondern bringt au& Stimmungen der Tiere zum Ausdruck (Abb. 17). (1) Besitz- 
tracht: Solche Tiere, die Besitz -con einer HShle genommen haben, zeigen eine dunkte, 
braunschwarze F~,irbung; bei brutpflegenden 8 ~ wird diese dutch die bekannte Kopf- 
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maske - gelbe Wangen und Kehle, toter Kiemendeckelrand - erg{inzt. (2) Dominanz- 
tracht: Aui~erhalb der HShle ist ein dominantes Tier relativ hell gef~irbt; der Kopf ist 
dann an der Seite graublau mit braunroten Flecken gezeichnet; auf dem K/Srper domi- 
nieren auf braunem Untergrund 3 schmale, in Wellenlinien verlaufende blaue L~ings- 
streifen, tiber und zwischen diesen befinden sich grof~e braunrote Flecken. Pectoralia 
und Analis erscheinen bl~iulich, letztere mit breitem blauschwarzen Saum; die Dorsalis 
ist dagegen nur blau gepunktet, die Caudalis ist gelb. (3) Subdominanztracht: Bei Tie- 

a 

b 

Abb. 17: Blennius canevae, a Balz-/Besitztracht, b Dominanztracht, c SubdoMnanztracht 

ren, die in der Rangfolge unter einem dominierenden stehen, erscheinen entlang der 
Rii&enlinie 6 deutlich weif~e Markierungen, die die Form eines umgekehrten Y be- 
sitzen. Sie zeigen ferner in der Mittellinie einen unterbrochenen weif~en L~ingsstreifen, 
dartiber und darunter die eben erw~ihnten wellenf~Srmigen blauen L~ingslinien. Der 
iibrige K6rper ist autter am silbrigen Bauch schokoladenbraun gef~irbt; der Kopf weist 
dunkelbraune Punkte und 2 schwarzbraune Querbiinder auf: Das I. fiihrt iiber den 
Scheitel, das 2. vom hinteren Augenrand zum Mundwinkel. Diese F~irbung entspricht 
sehr wahrscheinlich der Weibchentracht A~eLs (1964). (4) Umherstreiftracht: Bei um- 
herstreifenden Tieren wird eine Zeichnung gezeigt, die zwischen Dominanz- und Re- 
zessivtracht liegt. Die weif~e mittlere Linie ist dann nur undeutlich vorhanden, am 
graubraunen Kopf sind nut rotbraune Flecken, aber keine Querstreifen zu erkennen. 
Dariiber hinaus kann die Grundf~irbung an die Farbe des jeweiligen Substrats angepaf~t 
werden. Daher sind auch schwarze, dunkeltila (auf Diatomeenbewuchs), olivgriine oder 
rostrote (auf Hymeniacodon sanguinea) Tiere beoba&tet worden. 

Da B. canevae ira Brandungsbereich lebt, sind die Flossen, besonders Analis, Ven- 
tralia und die 3 unteren Strahlen der Pectoralia als Klammerorgane ausgebildet 
(ZANDei~ 1972a) (Abb. 16c, d). Eine dicke Cuticula ist an denjenigen Teilen der ge- 
nannten Flossen vorhanden, die mit dem Substrat in Bertihrung kommen. Der KSrper 
ist gegentiber B. sphinx mehr kompref~ gestaltet und ~ihnelt in dieser Hinsicht B. in- 
cognitus, so dab B. canevae dem Leben im Brandungsbereich nicht besonders gut an- 
gepaf~t erscheint. Sehr reduziert ist das Seitenorgansystem: Am Kopf ist je ein ein- 
facher Orbital- und Pr~ioperkularring vorhanden, im Posttemporalbereich befinden 
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sich nur wenige Poren. Die Seitenlinie endet in HShe der Pectoralia-Spitze und besitzt 
nur im vorderen Abschnitt einige Poren (Abb. 16c). 

Als morphologische Besonderheit wurde ein Hautblutgefiit~ am KSrper hinter dem 
Ansatz der Pectoralia und yon dieser verde&t gefunden. Welche funktionelle Bedeu- 
tung dieses hat, kann nicht entschieden werden. Weitere Angaben zur Morphologie die- 
ser Art sind besonders der Originalbeschreibung yon VINCiGUEmtA (1880) ZU enmeh- 
men. 

Auffallend waren bei den c~ c~ dieser Art die vielen Flossenverletzungen, die often- 
bar auf Beifgereien bei Rangordnungs- und HShlenbesitzkiimpfen zuriickzufiihren sind. 

Blennius dalmatinus ST~INDAC~tNeR & KOLOMBATOVm 

B. dalrnatinus ist die kleinste Art dieser Gattung, da er nur knapp 4 cm groi~ ist. 
Er kommt im oberen Felslitoral ab 30 cm Wassertiefe vor, meidet allerdings der Bran- 
dung ausgesetzte Biotope. In Fundstellen, die vollkommen ungeschtitzt liegen wie 
Berard (=  8) oder Kristd (=  9), fehlt diese Art, in anderen, wie z. B. Kelibia (=  4) 
hielt sie sich an Felsen auf, die durch andere seew~irts vor der Brandung geschiitzt 
waren. In Banyuls (=  13-18), wo o~ schwere Stiirme herrschen, kommt sie nicht hSher 
als 60 cm unter der Wasseroberfl{iche vor und wurde h~infig zwischen 1 und 1,5 m ge- 
funden; als grSl~te Tiefe wurde bisher 2,5 m gemessen. Als Lebensraum bevorzugt wer- 
den horizontal oder etwas geneigt liegende weifge Felsen oder Plateaus, die nur mit 
kurzen Cladophora-F~den und hS&stens vereinzelt mit kurzen Thalli yon Palmophyl- 
Ium bewachsen sind. Typisch ftir dieses Habitat sind Arbacia livida und Balanus per- 
foratus, deren leere Geh{iuse neben BohrmuschellSchern yon B. dalmatinus als Wohn- 
hShlen aufgesucht werden. Die Besiedlung war stets lo&er, da auf einer 4 m-" grot~en 
Fl~iche nur 2 Brutpflege treibende c~ c~ neben einigen herumstreifenden 99 gefunden 
wurden. Eventuell ist diese Art photophil, da sie si& meist an besonnten, selten an 
schattigen Stellen aufhielt, fdberraschenderweise geht diese Art au& in bra&iges Was- 
set, da sie yon J. PAI~ZerALL im Basin de Thau bei Meze/Siidfrankreich zusammen mit 
B. pavo gefangen wurde (Salzgehalt: 24 °/o0). 

Die 99 su&en nut auf der Flucht LScher im Gestein auf, w{ihrend Brutpflege 
treibende c~ c~ nut sehr schwer aus ihren HShten zu vertreiben sind, da sie sich bei 
StSrung in ihren meist ger~iumigen Hinterabschnitt zuriickziehen. Die Fluchtdistanz ist 
gering. Die lochbewohnenden c;' c~ sind zur Fortpflanzungszeit sehr auffallend gef,irbt" 
Sie besitzen wie B. canevae- ~ c~ dann einen schwarzen Scheitel, ihr VorderkSrper samt 
Kopf ist jedoch leuchtend zitronengelb gefiirbt. Der schwarze Scheitel reicht bis zum 
Kopfende und setzt sich bis zum Ansatz der Dorsalis in GrautSnen fort. Die 1. Quer- 
binde, die nur auf der oberen KSrperh{ilflce manifestiert ist, sowie die bis zur Ventral- 
seite rei&enden 2. und 3. Querbinden sind ebenfalls tiefs&warz, w{ihrend die darauf- 
folgenden grau erscheinen und ha& caudal zu immer undeutli&er werden. Alle Quer- 
binden sind hell irisierend eingefalgt. Der HinterkSrper zeigt bei diesen c~ c{' nur schwa& 
gdbliche Grundfiirbung. Die vordere Dorsalis ist deutlich gelb mit einem grauen L[ings- 
band im oberen Drittel gezeichnet, w~ihrend der hintere Abschnitt nur einen getben 
Saum aufweist. Die gdbe Analis besitzt dagegen einen schw~irzlichen Saum. Ventratia 
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und untere Pectoralia-Strahlen fallen durch ihre kriifiige orangerote F~rbung auf. Die 
F~irbung der 8 8 auf~erhalb der Fortpflanzungszeit und der ~?~ ist hinsichtlich des 
Querstreifenmusters sehr variabel, wie bereits yon BATH (1969) und ZANDEll (1969) 
berichtet wurde. Die Grundf~irbung ist bei dies en Tieren weif~grau bis milchigweiiL 

B. dalmatinus ist sehr langgestreckt und komprefl gestaltet. Seine in H~/kchen aus- 
laufenden Ftossenstrahlen der Pectoralia und Analis sowie die beiden Teilflossen der 
Ventralia sind nicht besonders kr~iflcig (Abb. 16e, f). Daher w~iren schon vom KSrper- 
bau her gesehen nicht die Voraussetzungen ffir ein Leben in der Brandungszone ge- 
geben. Die Cuticula der ~iui~eren Ventralteilflosse wird allerdings relativ dick mani- 
festiert, w~ihrend sie an der Analis und den unteren Pectoralia-Strahten schw~icher aus- 
gebildet ist. Das Kopfkanal-/Seitentiniensystem ist stark reduziert. Es werden nur 
wenige Poren in dem einreihigen Orbital- oder Praeopercularring sowie in der Post- 
temporalregion ausgebildet. Die Seitenlinie selbst, die mehrfach unterbrochen nicht 
ganz urn die Pectoralia herumfiihrt, weist keine Poren auf (Abb. 16e). 

Blennius galerita L. 

B. galerita ist als gelegenflicher Bewohner des Supralitorals wohl die interessan- 
teste Form unter den hier behandelten Arten. Er ist fast immer knapp iiber oder unter 
der Wasseroberfl~iche zu finden, wo er auf dem freien Felsen liegt oder sich in flache 
Mulden prei~t. Bevorzugt wird Fels ohne Algenaufwuchs, doch wird er auch auf Ge- 
stein, das stark mit Mytilus besetzt ist (20 -- Tarragona), gefunden. Meistens halten 
sich die Tiere an der Brandung ausgesetzten Stellen auf, an denen sie zeitweilig trocken 
liegen und nur gelegentlich yore Wasser benetzt werden. An das Licht werden keine 
Anspriiche gestelit, da sie sowohl an sonnigen als auch an schattigen Biotopen vorkom- 
men. Off wurden sie in Kopf-Schwanz-Ber~ihrung kreisfSrmig gebogen auf dem Ge- 
stein ruhend gefunden, auch eine S-fSrmig gekrlimmte Stellung war h~iufig zu beobach- 
ten (Abb. 18). Die Huchtdistanz ist relativ grog, der Fluchtweg fiihrte stets mit einem 
seitlichen Ausweichen nach oben iiber die Wasseroberfl~iche, wo dann flache Mulden mit 
geringem Sichtschutz aufgesucht werden; die Tiere sind dort allerdings mit ihrer dem 
wechselnden Substrat angepai~ten Zeichnung gut getarnt. Die Umfiirbung kann sehr 
schnell erfolgen und weist eine erstaunliche Zahl von MSglichkeiten auf: Die Grund- 
f~,irbung kann das bekannte Braunschwarz aufweisen, aber auch in Rot, Rosa, Griin, 
Gelb oder Grau umschlagen; dabei kann die typische Marmorierung erhalten bleiben 
oder verschwinden. Kenntlich ist B. galerita dann stets an der gelblichweit~en Ober- 
lippe, die sich nicht ver~ndert. 

VON HACHT konnte in Dramont (=  19) beobachten, dai~ sich die Tiere nachts 
nahezu inaktiv bis 40 cm oberhalb der Wasserlinie aufhalten. Dort werden sie nur 
noch yon etwa jeder 6. Welle iiberspiilt; dann kann zwar die Lage des hinteren KSr- 
perabschnittes ver~indert werden, aber nicht der vordere, der infolge der Verklamme- 
rung mit den Flossen unbeweglich bIeibt. Die Reaktionen sind zu dieser Zeit ~/ui~erst 
gering; erst nach mehreren Minuten erfolgen gegen[iber Fangversuchen oder dem Lam- 
penschein Fluchtbewegungen in Richtung Wasser, so dat~ bei diesem Verhalten yon 
einem ,,Schlafen" gesprochen werden kann. Schnelle Reaktionen erfolgen nut bei Be- 
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rtihrung durch Extremit~ten yon Krabben (Pachygrapsus), die eine sofortige Flucht 
zur Folge hat. Oftenbar sind diese Crustaceen die haupts~chlichen Feinde dieser Fische 
auf~erhalb des Wassers. Die Atemfrequenz ist an Land auf unter 60/Minute, also etwa 
der H~ilflce des Wertes unter Wasser herabgesetzt. 

Tagsi~ber konnten bisher keine Aktivit~iten an Land festgestellt werden, nachdem 
SOLJAN (1932) die Nahrungsaufnahme dieser Art in der Spritzzone beschrieben hatte. 

Abb. 18: Ruhestellungen yon Blennius galerita am abfallenden Felsen 

Die Laichzeit ist noch nicht eindeutig festzulegen. Nach Beobachtungen in Tarra- 
gona (=  20) schien die Fortpflanzung am 12.5. 1971 in vollem Gange zu sein, da die 
c~ ~ ~ dunkel-braunschwarz gef~irbt waren und sich nut ihre weii~e Oberlippe (,,Neger- 
lippe", AB~L 1964) deutlich abhob. Solche c~ ~ sai~en in tiefen Mulden zwischen Mies- 
muscheln am senkrechten oder stark geneigten Felsen. Es wurde dort ferner beobachtet, 
dai~ ~ 9, kenntlich an dem geschwollenen Bauch, mit jeweils einem ~ zusammen und 
dicht an dieses geschmiegt in solch einer Mulde saf~en und oftenbar ablaichten. Andere 
~ mit deutlicher Querb~inderung streitten au£ den Felsen umber. - Zu den anderen 
Beobachtungszeiten - Juli in Banyuls, August bis September an der nordafrikanischen 
und spanischen Ktiste - war keine Fortpflanzungsaktivit~t zu erkennen. 

An morphologischen Besonderheiten findet man am Kopf yon B. galerita beson- 
de~'s in der postorbitalen Region an die Hautoberfl~iche tretende Blutgef~i~e, die often- 
bar in den Dienst der zus~tzlichen Atmung an Land treten k/Snnen (Abb. 16g). Solche 
Hautblutgef~if~e wurden bereits bei amphibisch lebenden Blenniidae des Roten Meeres 
(Alticus kirkii, Istiblennius edentulus und I. flaviumbrinus) entdeckt (ZANDER 1972c). 
Alle Analis- und die 5 unteren Pectoralia-Strahlen, die in I-t~kchen enden, sind zu sehr 
kr~t~igen Klammerorganen entwickelt (ZANDEI~ 1972a). Die Ventralia sind zu 2 kurzen, 
aber relativ breiten Flossenarmen entwickelt, die an ih~er Basis jeweils welt vonein- 
ander getrennt sind (Abb. 16g, h). Die Cuticula ist an den genannten Flossen sehr stark 
entwickelt. Das Kopfkanalsystem ist durch einen einfachen Orbital- und Pr~opercular- 
ring ausgezeichnet, wiihrend die Seitenlinie sehr reduziert erscheint und ohne Seiten- 
kan~ilchen nur bis zur H6he der Ietzten ungegliederten Dorsalis-Strahlen ftihrt; es £~ih- 
ren dort nur wenige Poren nac~ aui~en (Abb. 16g). Diese Art zeichnet sich wie B. crista- 
tus und B. trigloides durch eine leicht depresse, an der Ventralseite breite K~Srpergestalt 
aus, die eine Anpassung an das Leben in der Brandungszone darstellt. Weitere Beson- 
derheiten dieser Art sind die vielen Kopftentakel, deren vorderster lappenf/Srmig ge- 
staltet ist, sowie die reichliche Bezahnung, bei der aber Eckz~hne fehlen. 
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D e r  E i n f l u i ~  6 k o l o g i s c h e r  F a k t o r e n  a u f  d ie  h o r i z o n t a l e  
u n d  v e r t i k a l e  V e r b r e i t u n g  d e r  B l e n n i u s - A r t e n  

Zum Schlul~ soll an Hand der wichtigsten ~Skologischen Faktoren ein allgemeines 
Verbreitungsbild der untersuchten Blennius-Arten herausgearbeitet werden. Es wird in 
diesem Zusammenhang noch einmal auf die grundlegende Arbeit ABELs (1962) verwie- 
sen, die hier mit wekeren Tatsachen und der Behandlung weiterer Arten erg~inzt wird. 

Temperatur 

Die mittlere Jahrestemperatur spielt fiir das geographische Verbreitungsbild eine 
entscheidende Rolle. Nach EIIMAN (1953) zerf~illt das Mittelmeer klimatisch in das 
k~iltere westliche und das w~irmere ~Sstliche Becken. Besonders der nordwestliche Bereich 
dieses Meeres scheint klimatisch ungfinstiger zu liegen als der ~ibrige Tell, yon dem der 
siidSstliche Bereich am w~irmsten ist. Arten, die in diesen beiden extremen Gebieten 
vorkommen, miissen als eurytherm angesehen werden. Dazu wtirden B. sphinx, B. cane- 
vae, B. incognitus, B. pavo und B. sanguinolentus geh6ren, unter der Berticksichtigung 
der Funde in Israel auch B. galerita, B. trigloides, B. gattorugine (ST~INITZ 1950) und 
B. zvonimiri (HEYMER in litt.). Auch die z. T. recht betr~ichtlichen Tagesschwankungen 
der Temperatur werden yon diesen Arten ohne Schwierigkeiten vertragen; so wurde 
z. B. in Salakta (=  1) morgens eine Wassertemperatur yon 24 ° festgestellt, die im 
Laufe des Vormittags auf 30 ° C anstieg. Die gleichen Blennius-Arten, die an diesem 
Fundort beobachtet wurden, kommen andererseits auch in B anyuls (13-18) vor, wo die 
H~Schsttemperatur im Juli nicht tiber 20 ° C stieg. In den w~irmeren Bereichen des Mit- 
tetmeeres fehlt dagegen B. dalmatinus, w~ihrend B. cristatus in dem k~ilteren Abschnitt 
nicht gefunden wird. Unklar sind noch die Verh~iltnise bei B. vandervekeni, der nut an 
der marokkanischen, algerischen und stidspanischen Kiiste beobachtet wurde. Da diese 
Art im Nord- und Stidatlantik welt verbreitet ist, liegt die Vermutung nahe, daf~ es sicb 
phylogenetisch gesehen um einen i~elativ sp~iten Einwanderer in das Mittelmeer han- 
delt, der sich dort nur langsam ausbreitet. 

Das vertikale Temperaturgef~ille spielt ftir die hier untersuchten Arten keine 
Rolle, da sie in einem Bereich leben, in dem eine gute Durchmischung verschieden tem- 
perierter Schichten gegeben ist. 

Licbt 

Die Bedeutung des Lichtfaktors ftir die Verteilung der Blenniidae wurde bereits 
yon A~L (1962) herausgestellt. Dieser Autor stuf~e B. sphinx, B. sanguinolentus und 
B. rouxi als photophil ein, w~ihrend B. gattorugine und B. zvonimiri als schattenliebend 
bezeichnet wurden und B. nigriceps sich eindeutig als H/Shlenbewohner erwies. Keine 
Lichtansprtiche stellen hingegen B. galerita, B. trigloides, B. canevae und B. incognitus. 
Die eigenen Ergebnise, die in Tabelle 2 dargestellt sind, kt~nnen diese Befunde im all- 
gemeinen best~itigen. Etwas kompliziert sind die Verhiilmise bei B. gattorugine, weii 
die Jungfische durchaus an der Sonne ausgesetzten Biotopen angetroffen wurden, w~ih- 
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Tabelle I 

Vorkommen yon 12 Blennius-Arten des oberen Litorals hinsichtlich der Lichteinwirkung. 
+ = sonnig, - -  = schattig, O = li&tarm 

Biotop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l  12 13 14 18 19 20 

B. galerlta - -  + +_ + - -  + + 
• trigloides + +- + +- 

B. sphinx -F + + + + + + + 4- + + + + + + 
B. cristatus ++_ + + + 
B. canevae 0 - -  - -  + - -  + + +- - -  - -  
B. gattorugine - -  - -  - -  ÷ - -  
B. incognitus - -  + - -  + + + + + + + ± + + 
B. zvonimiri  _ 0  0 
B. vandervekeni +_ - -  + + - -  
B. pavo + + - -  + + 
B. dalmatinus ÷ + + + + + + 
B. sanguino- + + + + + + + + + + + + 
lentus 

rend fiir die Adulten die Angabe AUELS best~tigt werden kann. Auch B. z v o n i m i r i  h~ilt 
sich keineswegs nur an schattigen St ellen auf, da - wie oben beschrieben - die Verste&- 
pl~itze dieser Art im extrem lichtarmen oder sogar HShlenbereich liegen. 

Die ni&t yon ABEL untersuchten Arten B. p a v o  und B. d a l m a t i n u s  sind sehr wahr- 
scheinlich als photophil einzustufen, nut einmal wurde B. p a v o  in einem schattigen Ha-  
bitat beoba&tet (Tab. 1). Dagegen stellen B. cristatus und B. v a n d e r v e k e n i  keine be- 
sonderen Lichtanspriiche, Das Licht kann somit als ein wichtiger Faktor ftir die Diffe- 
renzierung der B l e n n i u s - A r t e n  betrachtet werden. 

Sa l zgeha l t  

Aus der Tatsache, daf~ die besprochenen B l e n n i u s - A r t e n  im oberen Litoralbereich 
leben, ergibt sich eine gewisse Toleranz gegentiber Satzgehaltsschwankungen. Bei star- 
ken Regengiissen kommt es zur Ausstif~ung der oberen Wasserschichten, andererseits 
ftihrt l~ingere intensive Sonneneinstrahtung infolge der Wasserverdunstung zu einem 
Ansteigen der Salzkonzentration. Dieser Wechsel wird yon allen Arten ohne Beein- 
tr~ichtigung ertragen. Als extrem euryhalin erwiesen sich dagegen nur B. p a v o  und 
B. da lma t inus ,  die auch noch in Brackwasser yon 22 °/o0 (Salses) bzw. 24 %0 (Meze) 
ihre normale Aktivit~it entfalten, wiihrend der dort noch ebenfalls vorkommende 
B. s p h i n x  nach seinem Verhalten zu urteilen nicht seine optimalen Lebensbedingungen 
finder (J. PA~Z~FALL, miindtich). 

W a s s e r b e w e g u n g  

Wie in einer anderen Arbeit dargestellt wurde (ZANDER 1972a), ist die Tiefenver- 
breitung der B l e n n i u s - A r t e n  mit der St~irke der Wasserbewegung korreliert. An einem 
der offenen See ausgerichteten Felsen kommen B. galeri ta,  B. tr igloides,  B.  sph inx ,  
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B, cristatus und auch noch B. canevae in der oberen, der Brandung ausgesetzten Zone 
vor, w~ihrend B. gattorugine, B. incognitus, B. vandervekeni,  B. dalmatinus und B. san- 
guinolentus in dem stets mit Wasser bedeckten, tieferen Turbulenzbereich leben. In 

2 Meter Wassertiefe werden meistens nut  noch ruhigere Str6mungen festgestellt, die 
gleichgerichtet verlaufen; yon dieser Grenze an wird z. B. der hier nicht niiher be- 
sprochene B. rouxi angetroffen. Wie aus Tabelle 3 hervorgeht, gibt es bei den Arten, die 
im Brandungsbereich leben, keine Unterschiede hinsichtlich ihrer Mindest-Aufenthalts- 

tiefe bei Vorkommen an geschiitzten, weniger geschfitzten oder ungesd~iitzten Biotopen; 
dieses ist besonders gut am Beispiel yon B. sphinx oder B. canevae zu erkennen. 
Typische Vertreter des Turbulenzbereiches hingegen werden an geschiitzten Stellen sehr 
viel n~iher zur Wasseroberfl~iche angetroffen als an ungeschiitzten; als Beispiele seien 
bier B. gattorugine, B. incognitus und B. dalmatinus angef~ihrt (Tab. 2). Aus der Ta- 

Tabelle 2 

Abh~inglgkeit der Tiefenverbreitung yon 12 Blennius-Arten yon der Wasserbewegung. Die 
Zahlen bedeuten die festgestellte Mindesttiefe in cm unter der Wasseroberfl~iche, Vorkommen 
iiber die Wasserlinie ist mit + gekennzeichnet. Die Symbole bedeuten: G = Biotop geschiitzt, 
M = Biotop geschl.itzt, abet mittelstarker Wellenbewegung ausgesetzt, U = Biotop ungesch~itzt, 

der vollen Brandung ausgesetzt 

Biotop 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 t9 20 

B. galerita M 0 +0 0 +40 
U 0 2O +2O 0 +2O 

B. trigloides M 0 +0 0 
U 0 20 0 0 10 0 

B. sphinx G 10 20 20 20 
M 20 10 20 10 20 20 
U 20 10 20 20 20 40 20 40 

B. cristatus M 0 
U 10 20 20 

B. canevae G 20 10 20 20 10 
M 2O 
U 20 20 10 30 40 

B. gattoru- G 30 30 
gine M 100 50 

U 100 150 100 

B. incognitus G 30 30 40 30 30 20 20 
M 30 40 
U 8O 5O 5O 7O 5O 

B. zvonimiri G 100 50 

B. vander- G 20 50 
vekeni M 50 

U 50 50 

B. pavo G 40 20 30 50 10 

B. dalmati- G 30 20 30 60 20 
nus U 50 80 

B. sanguino-G 60 30 40 60 20 60 90 50 30 50 150 
lentus M 40 50 

U 100 
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belle 3 ist ferner eine Spezialisierung far ruhige oder bewegte Biotope bei einigen Arten 
erkennbar. W~ihrend B. galerita, B. trigloides und B. cristatus nicht an gesch~itzten 
Stellen beobachtet wurden, meidet B. pavo offenbar Biotope mit bewegtem Wasser. Die 
anderen Arten miissen in dieser Hinsicht ats eurypotent angesehen werden; nur fiber 
B. zvonimiri kSnnen noch keine Aussagen gemacht werden, da zu wenige Funde vor- 
liegen. 

Auffallend ist die Korrelation der kSrperbaulichen Anpassungen an die eben ge- 
schilderten Verh~iltnisse. Ein runder, leicht depresser KSrper ist bei den Arten B. gaie- 
rita, B. trigloides, B. sphinx und B. cristatus, die in der Brandungszone leben, typisch, 
w~thrend die iibrigen Arten mehr kompreB gestaltet sind. Erstere sind dadur&, dab sie 
dem Substrat mit breiterer Fl~i&e aufliegen, vor dem Abschwemmen durch Brandungs- 
wellen geschiitzter als letztere. Der Aufenthalt yon B. canevae in der Brandungszone 
kann trotz kompresser K/Srpergestalt dadurch erm6glicht werden, dab diese Art st~in- 
dige WohnhShlen besitzt, in die sie sich bei ungiinstiger Wetterlage verbergen kann. 

Ferner sind die Flossenstrahlen der Arten des Brandungsberei&es als starke Klam- 
merorgane ausgebildet, die sich in Gestalt yon H~kchen in dem Substrat verankern 
kSnnen. Bei den iibrigen Arten, auBer B. gattorugine, sind diese schw~icher gestaltet und 
erzielen daher nicht die gleiche Wirksamkeit (ZANDEI~ 1972a). Die Manifestation des 
Seitenorgansystems steht dagegen in keinem Zusammenhang mit der Lebensweise in 
Zonen mit unterschiedlicher Wasserbewegung. Bis auf B. cristatus und B. trigloides 
zeigen die iibrigen Arten der Brandungszone einfache (B. sphinx) oder reduzierte Or- 
gansysteme (B. canevae und B. galerita). Daher wird vermutet, dag es sich bei B. cri- 
status, der die am h6chsten entwickelten Seitenorgane besitzt, um eine urspriingliche 
Form handelt, yon der sich mSglicherweise die iibrigen Arten ableiten lassen (ZANDEt~ 
I972b). In der weiteren phylogenetischen Entwicklung kam es dann beim l~bergang 
zur demersen Lebensweise zur Reduzierung der Seitenorgane, so dab bei einer sekun- 
d~iren Eroberung des Brandungsbereiches z. B. der abgeleitete B. galerita zusammen mit 
dem urspriinglichen B. cristatus iebt. 

Versteckpl~itze 

In Hinsicht auf die Versteckpl~itze sollen nur die Angaben ABzLs (1962) mit den 
Befunden der Arten B. cristatus, B. vandervekeni, B. pavo und B. dalmatinus erg~nzt 
werden, die jener Autor ni&t berii&sichtigt hatte. Von diesen suchen die drei erst- 
genannten Arten optis&e, B. dalmatinus abet haptis&e HShlen auf. B. sphinx, der nur 
zur Laichzeit haptische Hghlen besetzt, verste&t si& gelegentlich bei Gefahr zwischen 
Algenbiischeln, meistens entzieht er sich Verfolgern jedoch dutch Flu&t ilber die Was- 
serlinie. Die glei&e Fluchtri&tung war au& bei B. galerita, B. trigloides, B. canevae 
und gelegentlich bei B. cristatus und B. sanguinolentus zu beobachten. Bemerkenswert 
ist, dab B. gaIerita keine H6hlen, sondern hS&stens fla&e Mulden mit geringem Si&t- 
schutz aufsucht, dort aber dutch Farbanpassung an den Untergrund leicht iibersehen 
wird. Die Fluchtrichtung yon B. zvonimiri und B. gattorugine fiihrt demgegeniiber in 
tiefere Wasserschichten. 
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SCHLUSSBEMERKUNG 

Die Untersuchungen dieser Arbeit erg~inzen und erweitern die Ergebnisse ABELS 
(1962, 1964) durch die Einbeziehung yon 4 weiteren Arten (B. cristatus, B. vander- 
vekeni, B. pavo und B. dalmatinus) und die Behandlung weiterer 5kologischer Fak- 
toren. In Tabelle 3 wurden diese in Beziehung zu den jeweiligen Ansprtichen der bier 
behandelten 12 Blennius-Arten gesetzt. (Auf die Tiefenverbreitung wurde dort ver- 
zichtet, da diese yon anderen Faktoren abh~ingt: Tabelle 2.) 

Es wird £estgestellt, daf~ die Vielfalt der geschilderten 5kologischen Faktoren und 
deren KombinationsmSglichkeiten die Schaffung verschiedenster Mirkoklimate und 
~kotope ermSglichte, die yon bestimmten Blennius-Arten erobert wurden (Tab. 3), 
und letzten Endes den Artenreichtum dieser Gattung w~ihrend ihrer Evolution ermSg- 
lichte. Unter ihnen gibt es elne Reihe yon Arten, die als Zwillingsarten angesprochen 
werden kSnnen, da sie morphologisch schwer zu unterschelden sind, z.B. Blennius 
incognitus und B. zvonimiri, B. adriaticus und B. daImatinus, B. canevae und B. nigri- 
ceps. Es ist anzunehmen, dat~ ihre morphologische Differenzierung erst dann erfolgen 
konnte, als sie infolge der Besiedlung verschiedener 5kologischer Nischen und daraufhin 
auftretender Verhaltensbarrieren fortpflanzungsm~it~ig isoliert wurden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. An insgesamt 20 Fundstellen des stidlichen und westlichen Mittelmeeres (Abb. 1) 
wurden 5kologische und biologische Untersuchungen bis ca. 1,5 m unter die Was- 
serlinie vorgenommen, die besonders Schleimfische der Gattung Blennius betrafen. 
8 der Fundstellen wurden genauer beschrieben und in Profilen dargestellt. Ins- 
gesamt konnten 12 Blennius-Arten in die Untersuchungen einbezogen werden. 

2. Nachdem ABEL (1962) Angaben tiber die Tiefenverbreitung und die Licht- und 
Wohnraumanspriiche yon 10 Blennius-Arten gemacht hatte, wurden bier 4 weitere 
Arten und weitere 5kologische Faktoren berticksichtigt. 

3. Auf Grund des Verbreitungsbildes wird B. cristatus als thermophil, B. dalmatinus 
als eventuelt thermophob bezeichnet, w~ihrend alle tibrigen Arten als eurytherm 
anzusprechen sind. 

4. In bezug auf die Lichtansprtiche stellten sich 4 Arten - B. sanguinolentus, B. pavo, 
B. sphinx und B. dalmatinus - als photophil, B. gattorugine und B. zvonimiri aber 
als photophob heraus. Die tibrigen Arten stellen dagegen keine Lichtanspr~iche. 

5. Nur B. pavo und B. dalmatinus erwiesen sich als euryhaline Arten, die auch im 
Brackwasser zu finden sind. 

6. Typische Bewohner der Brandungszone sind B. galerita, B. trigloides und B. cri- 
status, w~ihrend B. sphinx, B. canevae und B. gattorugine als fakultative Besiedler 
dieses Bereichs anzusehen sind. Alle tibrigen Arten meiden in mehr oder weniger 
ausgepr~igtem Mat~e die Brandungszone, indem sie entweder in tiefere Wasser- 
schichten oder an geschiitzte Stellen ausweichen. Die Tiefenverbreitung h~ingt daher 
weitgehend yon dem Faktor Wasserbewegung ab und ist mindestens in ihrer oberen 
Grenze bei den turbidophoben Arten nicht eindeutig festlegbar. 
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7. Die Hauptfluchtrichtung steht einerseits mit der Bevorzugung verschieden starker 
Turbulenzen zusammen. So fliehen B. galerita, B. trigloides, B. sphinx und B. cane- 
vae aufw~irts, w~ihrend die meisten tibrigen Arten bei Gefahr seitwgrts ausweichen. 
Andererseits resultiert die abw~irts gerichtete Flucht yon B. gattorugine und 
B. zvonimiri aus der Bevorzugung lichtarmer CJkotope. 

8. Ais morphologische Anpassungen an die durch Wasserbewegung beeinflu~ten Oko- 
tope konnte die KSrpergestalt - rund bis deprei~ bei den Bewohnern des Bran- 
dungsbereiches, kompref~ bei den tibrigen Arten - und die unterschiedliche St~irke 
der Flossenstrahlen yon Pectoralia, Ventralia und Analis festgestellt werden. Keine 
Korrelati0n zum EJkotop besteht dagegen in der Ausbildung des Seitenorgan- 
systems. 

9. Aut~er B. galerita suchen alle iibrigen 11 Arten mindestens zur Laichzeit Verstecke 
auf. B. cristatus, B. gattorugine, B. vandervekeni, B. sanguinolentus, B. pavo und 
B. trigloides suchen optische (sichtgeschtitzte) HShlen auf, w~ihrend die fibrigen 
Arten enge, ihrem KSrperdurchmesser entsprechende haptische HShlen bevorzugen. 

t0. Bei einigen Arten wurden erg~inzende Beobachtungen tiber das Balz- und Rivalen- 
verhalten sowie fiber F~irbung und Farbwechsel gemacht. 

11. Es wird angenommen, dai~ die Schaffung verschledener tDkotope und Mikroklimate 
Voraussetzung ffir die Aufspaltung der Gattung Blennius in eine grot~e Zahl ver- 
schiedener Arten war. 
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