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A. E i n l e i t u n g  

Mannigfach sind die Pl~ine und Prinzipien, nach denen eine Reihe. von 
marinen, sedent~iren Borstenwiirmern ihre WohnrShren und -gtinge in den 
verschiedenen Sedimentarten des Meeresbodens bauen. Ihre genaue Kenntnis 
tr~igt zur Erforschung der Lebensweise dieser Wfirmer wesentlich bei und ist 
ftir die Kltirung vieler biologischer und 5kologischer Fragen unbedingt er- 
forderlich. Besonders aufftillig und zu Beobachtungen anregend ist die Wohn- 
rShrenbauweise yon Lanice conchilega, einer im Litoral mitunter dicht siedeln- 
den Terebellide. Tro~ ihres htiufigen Vorkommens in dem Meeresgebiet, das 
durch die Gezeiten eine direkte Beobachtung auf den trockengefallenen Watt- 
b6den gestattet, sind unsere Kenntnisse fiber den RShrenbau und die Biologie 
yon Lanice aber noch ltickenhaft. Der Zweck der vorliegenden Untersuchung 
ist, mit Hilfe yon Experimenten und durch Beobachtungen am natfirlichen 
Standort zur Beantwortung einiger Fragen beim WohnrShrenbau und der 
Lebensweise yon Lanice conchilega beizutragenl). 

t) Herrn  Prof. HAGMEIER danke ida an dieser Stelle ffir seine Hinweise und Ratschl~ge 
,w~hrend der  Untersuchungen. 
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B. Die  L a n i c e - W o h n r S h r e  

Die WohnrShre yon Lanice conchilega besteht aus einer inneren h/iutigen 
Schicht, auf die aut~en eine Lage harter Bodenbestandteilchen verschiedenster 
Herkunft und GriStle gekittet ist. Die in ihrer Struktur gleichfSrmig uiad matt- 
glasig durchscheinende Grundschicht der RShre stellt der Wurm aus Schleim 
her, der yon den auf der Ventralseite der vordersten Segmente, den Bauch- 
schildern (siehe Abb. 1) befindlichen Drfisenpaaren ausgeschieden wird und ira 
Wasser erh~irtet. Die biegsame RShre steht senkrecht im Boden und ragt mit 
ihrem oberen, mit Fransen bese~ten Ende, ffir das die Bezeidanung Lanice- 
,B/iumchen" angewandt wird, im Durchschnitt 20--30 mm fiber die Boden- 
oberfl~iche. Nach Beobachtungen yon K6NIO (1949) baut Lanice :U-fSrmige 
WohnrShren, wobei zwei B/iumchen fiber der Oberfl~iche errichtet werden. Der 
Wurm kann aufldiese Weise seine Tentakeln aus tier einen oder anderen 
RShrenSffnung herausstrecken, um Nahrung und Baumaterial hereinzuholen. 
SEILACHER (1951) land neben der U-RShre den W-fSrmigen Bau, den er mit 
dem Wachstum yon Lanice in Zusammenhang bringt. Ob diese Annahme yon 
S~ILACH~R zutrifft, oder ob Lanice w~ihrend des Wachstums die alte Wohn- 
rShre in bestimmten Zeitabsttinden verl~ih, um eine neue, ihrer GrSt~e ent- 
sprechende RShre zu bauen, sich also gewissermat~en ,h/iutet", sollen Unter- 
suchungen fiber die Entwicklung yon  Lanice klarstellen, mit denen bereits 
wtihrend der Versuche und Beobachtungen ffir die vorliegende Darstellung be- 
gonnen wurde. Auf die Frage, wie weir die Beobachtungen in den yon 
KSNIG und S~.ILACH~.R untersuchten Standorten eine Verallgemeinerung zu- 
lassen, nach der die U-fSrmige WohnrShrenbauweise bei Lanice als ,,Norm" 
zu betrachten ist, wird in der vorliegenden Mitteilung noch n~iher einzugehen 
sein. Neuere Angaben fiber die Lanice-R6hre finden sich bei EALES (1950), 
WILSON (1950) und YONGE (1949). 

I. Herstellung der RShre 
Zum Verst/indnis der T~itigkeit beim Bau der RShre und der Fransen- 

krone seien einige Bemerkungen fiber die Morphologie des K0pfabschnittes 
yon Lanice vorausgeschickt (s. Abb. I): 

.Der Kopflappen (Prostomium) hat sich zu der vorspringenden, 15ffel- 
artigen Oberlippe entwickelt, die ihre Gestalt stark ver~ndern kann und beim 
Bauvorgang eine wichtige Rolle spielt. Am Prostomium siren die zahlreichen 
Tentakeln. Als Unterlippe schlie/h sich hinter der Mund6ffnung das Buccal- 
segment an, das aus der Verschmehung des Metastomiums mit dem ersten 
K5rpersegment entstanden ist und an der Ausbildung yon zwei, etwas ventral 
verschobenen, dreieckigen Lappen zu erkennen ist. Das zweite K5rpersegment 
ist kurz und tr/igt auf der Dorsalseite das vorderste und kr/iftigste Kiemen- 
paar. Mit zwei seitlichen Lappen und "zwei Kiemen versehen ist das dritte 
Segment. Es folgt das borstentragende vierte Segment (ohne Hakenborsten, 
die erst am ffinften Segment beginnen) mit den beiden hintersten Kiemen. 

Bei der Fertigstellung der Lanice-Wohnr5hre mfissen drei Bauvorg/inge 
unterschieden werden, die sich in den dabei vom W u r m  angewandten Me- 
thoden voneinander unterscheiden: 1. die Herstellung des RShrenschaftes im 
Boden, 2. der Bau des fiber den Sand ragenden RShrenstfickes (Stammteil des 
B~iumchens) und 3. das Aufse~en der Fransen. 

Beim Bauen des RShrenschaftes im Boden ffigt Lanice das Material nicht 
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aktiv ein, sondern die umliegenden Bestandteile des Sediments kleben auf der 
yore Wurm ausgeschiedenen Schleimhfille, der Grundschicht der R6hre, fest. 
Auf diese R6hrenbauweise im Sediment wird bei der Darstellung der Aqua- 
riumsbeobachtungen noch n~iher eingegangen (S. 118). 

1 

, ' ~ 

venCr, al Iitnke 8el*e 

A b b .  1: 
Kopfabsahnitt und vordere K6rpersegmente yon Lanice conchilega, nach dem lebenden 

Tier gezeichnet. 
a) Ventralansicht, 
b) dasselbe Tier yon der linken Seite. 
I -- Tentakeln; 2 == Prostomium (Oberlippe); 3 = die ventralwfirts versdaobenen 

Lappen (Unterlippe) des Buccalsegments; 4 = Mund6ffnung; 5 ~ die seitlichen Lappen des 
dritten K6rpersegments; 6 ---- die vorderen der 14 bis 20 Bauchschilder, die, zum Tell un- 
deutlich voneinander getrennt, zu einem etwas erhabenen Band versdamolzen sind, das vorn 
abgerundet ist und im hinteren Abschnitt des thorakalen Teiles des Wurmk6rpers spitz 
ausl~uft; 7 = das vierte K6rpersegment, das nur Haarborsten und keine Hakenborsten tr.~gt; 
8 = Hakenborstenreihe; 9 = A,nsatzstellen der Tentakeln am Prostomium; 10 = die 
dlchotom-verzweigten Kiemen am zweiten, drltten und vierten K6rperseganent. 

Bei b) sitxd nut dAe linken Kiemen der drei Paare dargestellt und die feineren Ver- 
~stelungen fortgelassen. Ferner ist in der Seitenansidit das Prostomium, die Lage der 
Mund6ffnung und die vor dieser yon den beiden Lappen des Buccalsegments und deren 
ventralem Verbindungsstfi& gebildeten Grube punktiert eingezeichnet. 

Eine sehr gute Schilderung des Vorganges beim Bau des fiber den Sand 
ragenden R6hrenendes und der Fransenkrone gibt WATSON (1890) in einer 
Darstellung, die der exakten Beobaohtungsweise, der Deutung seiner Unter- 
suchungsergebnisse und nicht zule~t seiner klaren und fibersichtlichen Hand- 
zeichnungen wegen (Abb. 2) besondere Beachtung verdienff). 

Nach WATSON baut Lanice fiber dem Boden in der folgenden Weise: Mit 
den zahlreichen, lang ausdehnbaren und mit Schleimdrfisen ausgestatteten 
Tentakeln wird das Baumaterial eingebracht. Der Querschnitt der Tentakeln 

*) Leider wird diese Arbeit in den sp~te§ Ver6ffentl~chungen nur ganz selten zitiert, 
was wohl darin begrfindet zu sein sd~eint, das WATSON fiber die r6hrenbauende Terebella 
littoralls berichtet, wobei es siah aber um Lanice conchilega handelt, wie auch die Synonyme 
bei MCINTOSH (1922) und FAUVEL (1927) eindeutig zeigen. 
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Abb. 2: 
Lanice conchileg a beim Bau der R6hre und der Fransenkrone (nach WATSON). 
Da es sich bei den Abbildungen yon Wxrso~ um Beobachtungsskizzen handelt, die 

vermutlich schnetl angetegt werden mut~ten, sind die vorderen Kbrpersegmcnte etwas schema- 
tisiert dargestellt worden und entsprechen zum Teil nicht den wirklichen morphologischen 
Verh~ltnissen (vgl, Abb. 1), was den Wert der Wx'rsoN'schen Skizzen aber in  keiner Weise 
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ist herzf6rmig, die der Mund6ffnung zugekehrten beiden L~ingskanten und 
die yon ihnen gebildete Mittelrinne sind mit Cilien bedeckt (Abb. 2c). Die 
beiden Kanten k6nnen zusammengefaltet werden, so dat~ ein Hohlzylinder 
oder ein halbzylindrischer Kanal entsteht. Der Transport" yon Bauteilchen ge- 
schieht entweder durch gerichteten Cilienschlag, durch eine Art y o n  peristalti- 
schen Bewegungen oder durch pl6~liche Kontraktion der Tentakeln. Am Kopf-. 
abschnitt fibernehmen einige ganz kurze Tentakeln  das eingebrachte Material 
und ffihren es der Oberlippe zu, die sich nach den Sandk6rnchen ausstre&t, 
wie (nach einem Vergleich yon WATSON) ein Elefant seinen Rfissel beim 
Tr~inken benu~t. Wenn genfigend Material gesammelt ist, rollt sida das 
Prostomium fiber dem Mund ein, und die Bauteilchen werden mit Schleim 
vermischt. Danach beugt sich der Wurm fiber den freien, oberen R6hrenrand 
und baut das Material ein (Abb. 2a und 2b). 

WATSON sagt nichts fiber die Herkunft  des Schleims. Es bleibt aber nur 
die M6glichkeit, dat~ der yon den Dr/isen der Bauchschilder stammende und 
auch f/Jr die Grundschicht der R6hre verwandte Schleim durch peristaltische 
Bewegungen des Wurmes zum Prostomium gelangt. Es ist anzunehmen, dat~ 
die Unterlippe (das Buccalsegment), die mit ihren beiden Lappen und deren 
ventralem Verbindungsstfick eine Grube vor der Mund6ffnung bildet, und das 
lateral zweilappige, dritte K6rpersegment beim Heranftihren des Schleims eine 
Rolle spielen. 

Der Bau der Fransen geht in der Weise vor sich, daR die Oberlippe, 
nachdem ein groi~er Vorrat yon Sandk/Jrnchen auf die besprochene Art ein- 
gebracht und mit dem Schleim vermischt worden ist, ihre Gestalt so forint, daR 
auf der ventralen Seite nut ein schmaler Spalt often bleibt (Abb. 2d und 2e). 
Das Tier kommt nun langsam aus der R6hre heraus und se~t ein Teilchen auf 
das andere, wobei  die unteren yon den R~indern der Lippenspalte so lange 
gehalten werden, his sich der Schleim erh/irtet. Nachdem clas le~te Sand- 
k6rnchen gese~t und der Vorrat verbraucht ist, zieht sich der Wurm bli~schnell 
in die R6hre zurfick. WATSON gibt fiir die Dauer des Vermauerns einer 
Prostomiumffillung 5m10 Sekunden an. Die Linienffihrung der Fransen 
kommt dutch die Haltung des K6rpers zustande. Seeigelstacheln, Muschel- 
bruchstiickchen und andere Teile werden einzeln eingebaut. 

schm~lert. Die dorsal stehenden drei Kiemenpaare sind in s~mflichen Zeichnungen fortgelassen 
worden..Die in den R6hrenl~ingsschnitten bei a)und b) eingezeidmete Grundschicht ist in 
VC:irklichkeit bedeutend dfinner. 

a) Ventrale Ansicht des vorderen Erodes yon Lanice in der Wohnr6hre, die in einem 
L~ingssdmitt gezeichnet ist. Der Wurm sammelt mit den Tentakeln Sandk6rnahen und befSr- 
dert sie zum Prostomium (Oberlippe), das sida zu einem Trichter geformt hat. 

b) Das Prostomium setzt die mit Sdaleim Vermiachten Sandk6rnchen auf den oberen 
Rand der R6hre. 

c) Querschnitt durch einen Tentakel. 
d) Lanice beim Bau der Fransenkrone. Die R6hre ist am oberen und unteren Ende des 

dargestelltea Stfickes vollst3.ndig, dazwisdaen im 'Lfingss&nitt gezeidmet. Mit der zu einer Art 
Kapuze geformte n Oberlippe !Prostomium), bei der ventral nut em so breiter Spalt often 
bleibt, dai] die Sandk6rnchen gerade yon dem den Spalt bildenden Lippenrand gehalten 
werden k6nnen, baut der Wurm die einzelnen Fransen, wie in 

e) die laterale Ansicht des Kopfabschnittes zeigt. Die yon den Tentakeln eingebrachten, 
im Prostomium gesammelten und mit Sdaleim vermischten Sandk6rnchen werden in der 
punktiert eingezeichneten Weise im Prostomium so an den Spalt hera~gefiihrt, daR beim 
langsamen Aufsteigen des Wurmes in der R6hre ein K6rnchen auf das andere gesetzt wird. 
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II. Baumaterial 
Als Baumaterial ffir den zur Verfestigung auf die h~iutige Grundschicht 

gekitteten /iugeren Mantel der R6hre werden neben Sandk6rnchen auch 
Muschel- mad Schneckenschalenbruchstficke, yon kleineren Tieren ganze Klap- 
pen oder Geh/iuse, ferner Stacheln mad Panzerteile yon Echinocardium, Bruch- 
stficke yon Pectinaria-R~)hren, Foraminiferen, Ostracodenschalen u. a. yore 
Wurm aktiv eingemauert oder kleben im Sediment auf der Grmadschicht fest. 
Die h/iufig an der R6bxenwand festgeldebten gr6f~eren Steinchen, deren Durch- 
messer ein Mehrfaches der Rfhrendicke betragen, und die fast erhaltenen 
Schalen yon Muscheln sprechen ebenfaUs fiir die  Richtigkeit der Erkl/irung des 
Bauvorganges im Boden, da karma anzunehmen ist, das fie von den Wfirrnern 
aktiv eingebaut worden find. Auff/illig ist auch, dag  in der N~ihe der Framen 
keine derart grogen Bauteilchen beobachtet werden k6nnen. Nach genauer 
Untersuchmag zahlreicher R6hren treffen die Wfirmer keine Wahl in Gr6ge 
und Zusammemegmag des Materials ffir den R6hrenschadat und die aufsi~en- 
den Fransen, wie CASPERS (1938) angibt. Rfhren mad B/~umchen steUen gerade- 
zu eine Sammlung der Bestandteile des yon Lanice bewohnten Sediments dar, 
die im Boden auf die Grundschicht der R6hre gekittet mad auf der Oberfl/iche 
v0n den Tentakeln eingebracht werden. 

III. Die LaniCe-B~umchen mad deren Bedeutung fiir den Nahrungserwerb 
Das fiir Lanice charakteristische, mit einer b/iumchenartigen Framenkrone 

bese~te, obere R~hrenende und das Bestreben der Wiirmer, bei Verlust, Sand, 
tiberdeckungen oder sonstigen schtidigenden Umwelteinflfissen, die B~iumchen 
sofort wieder neu zu bauen mad intakt zu halten, legen die Frage nach der 
Bedeutung, die sie ffir den Wurm haben, nahe. HAOM~.I~.R (1927) berichtet, dag 
Lanice, nach Aquariumsbeobachtungen, mit Vorliebe kleine Planktontiere mit 
den langen Tentakeln aus dem freien Wasser fischt. WATSON (1890) ffihrt 
jedoch als erste mad naheliegendste Erld~rung an, dag dieses mit Fransen be- 
se~te obere R6hrenende im Diemt des !qahrungserwerbs steht und wie ein 
,Stellne~ "8) (nach WATSON: .They may act as snares to catch food") Nah- 
rungsteilchen aus dem fiber dem Boden str6menden Wasser, das oft groi~e 
Mengen yon aufgewirbelten, Lanice als Nab_rung dienenden Bodenbestand- 
teilen mitffihrt, festh~ilt. WATSON konnte bei seinen Versuchen 6fter beob- 
achten, dab die Lippen und die Tentakeln an den ~stchen entlangstreichen. 
Eigene Aquariumsbeobachtungen best~itigen die Annahme WATSONS und lassen 
erkennen, dab seine zweite Deutung, nach der die ~stchen Stfi~en bilden (sie 
k6nnen demnach mit ,Angelruten" verglichen werden), yon denen aus das 
Tier mit seinen (bei grSi~eren Wfirmern bis etwa 12 cm ausdehnbaren) Ten- 
takeln den Boden der Umgebung nach Nahrung abweiden und Baumaterial 
heranschaffen kann, in Verbindung mit der ersten, den eigentlichen Sinn und 
Zweck der B~iumchen darstellen. 

IV. Stockwerkbildung der Fransenkronen 
Den Anlag zu den vorliegenden Untersuchunge n gaben Beobachtungen 

an ausgedehnten, dichten Lanice-Siedlungen, die sich l~ings des Sylter Ellen- 

s) Der yon SZmACHZR angcwandte Verglclch der Franscnkrone mit einer .Reuse" ist 
nicht gut gcw~hlt, da es sich bel eincr Reuse um elnen konisch gcbauten Nctzschlauch handelt, 
w~hrend die bei Lanice melst in zwei Lappen angeordnetcn Fransenbfischcl, fiber deren An- 
ordnung und Herstellung bereits WATSO~a (1890)elngehcnd berichtet hattr ehcr cinem 
Stellnctz glelchkommen. 
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bogen-Nordstrandesl (vgl. die Kar te  bei KORNMANN, dieser Bd. S. 56) unter-  
halb der M T n W - L i n i e  hinziehen und riffartige Polster  (Abb. 3) bilden. Bei 

Abb. 3b, 

Abb. 3. Bei sehr niedrigem Wasserstand (nach anhaltendem Ostwlnd im Oktober 1950) trocken- 
gefallene Teile der riffartigen Lanice-Polster am Sylter Ellenbogen-Nordstrand z~ischen der 
2. und 3. Buhne in der N~he der Ostspitze. 

a) Hfher liegende Teile bei auflaufendem Wasser. 
b) Ausschnitt aus einem tiefer liegenden Polster, das den dichten Bestand mit Wohn- 

r6hren zelgt. (Verf. phot.) 

S Meeresuntersuchungen Bd. IV. H. 2 
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einer grol~en Anzahl yon Lanice-Wohnrfhren, die im Oktober 1950 aus den 
Polstersiedlungen gegraben oder am Strand angespfilt gefunden wurden, fiel 
auf, dag sie am oberen RShrenende nidat nur e ine  Astchenkrone batten, son- 
dern an einer WohnrShre sateen his zu 5 Fra, nsenbfischel etagenweise, mit 5 bis 
10 mm Zwisdaenraum fibereinander (Abb. 4). Auch Sv.II.ACHER land im Mellum- 
watt ,alte Mfindungstridater, welche oft zu mehreren fibereinander wie Hals- 
krausen den Schacht umgeben". Diese Sto&werkbildungen bei Lanice-RShren 
sind nada einer Mitteilung yon Herrn Prof. HAGMEIER schon frfilaer festgestellt 
worden, wie eine Notiz fiber einige Jalare zuriiddiegende Beobadatungen am 
Nordstrand yore Ellenbogen zeigt, nach der ,bei tiefen TnW dort ldeine 
Hfigel standen, die dicht mit Lanice-Rfhren bese~t waren" und ,helm sorg- 
f~iltigen. Abgraben der Lanice-Hfigel mehrere, durch die alten FransenkSpfe 
gekennzeidmete Stockwerke der Wohnrfhre gefunden" wurden. Die Hfigel- 
bildung und die etagenweise Anordnung der Fransenkrone stehen in urs~ich- 
lidaem Zusammenhang. Die mit Lanice dicht bestandenen Fle&en, die wie ein 
Sandfang wirken, halten das durda Brandung und Strfmung aufgewirbelte 
und transportierte Sediment lest und bilden zun~idast kleine Hfigel, die all- 
m~hlida hSher werden, da Lanice die F3.1aigkeit besi~t, bei Ubersandunge n die 
R/J/are nach oben zu verl~ingern, so dalg fiber das verschfittete Btiumchen ein 
neues RShrenstfick mit den typisdaen Fransenbfisdaeln aus dem Boden ragt. 

Abb. 4: 
Die oberen Enden yon Lanice-Wohnr6hren mit Stockwerkbildungen aus den Polster- 

siedlungen des Ellenbogen-Nordstrandes voza Oktober 1950. (Verf. phot.) 
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C. E x p e r i m e n t e  und  E i n z e l b e o b a c h t u n g e n  im A q u a r i u m  

Um diese Art der Erkl/irung ffir das Zustandekommen der aufgestockten 
Lanice-Wohnr6hren nachzupr/ifen, wurden Experimente durchgeffihrt, die 
darfiber hinaus einige weitere Feststellungen fiber die Lebensweise yon Lanice 
und ihr Verhalten beim Wohnr6hrenbau ergaben. Ffir die Versuche wurden 
inS0 cm hohe Aquarien (Grundfl~iche 20 • 20 cm, s. Abb. 6a) je 2--4 Wfir- 
mer, die entweder in R6hrenbruchstficken (ohne B~iumchen) saBen, ungef/ihr 
senkrecht eingeseBt (Abb. 6 und 7 )ode r  ,nackte", d. h, aus der R6hre genom- 
mene Tiere, auf den Sand gelegt. Meist etwa 12 Stunden nach dem Einbringen 
ragten die neu gebauten B~iumchen fiber die Sedimentoberfl/iche. 

I. Die fiber die Bodenoberfl/iche ragenden R6hrenenden 
und die Stockwerkbildung 

Bleiben die Wfirmer in den Aquarien ungest6rt, so schichtet sich nach und 
nach um das fiber den Boden ragende R6hrenende ein Kegel auf. Nur im 
ruhig stehenden Wasser ist diese Kegelbildung m6glich; auf den natfirlichen 
Standorten, vor allem in der  Gezeitenzone, wird sie selbstverst~indlich durch 
die Wasserbewegungen verhindert. Bei genauer Beobachtung l~igt sich das 
Zustandekommen dieser Aufschfittung um das Lanice-B~umchen deutlich 
erkennen. Wie bereits erw~hnt, sammelt der Wurm mit seinen Tentakeln das 
Baumaterial, zum Teil auch Nahrung, yon der Bodenoberfl/iche und bef6rdert 
das Material zum Prostomium. Dabei sind die Tentakeln nach alien Richtungen 
ausgespannt und mit den Enden auf dem Boden verankert (Abb. 5a). Andere 
liegen auf dem Sand und ffihren schl/ingelnde Bewegungen aus. Wie auf 
einem F6rderband wandern langsam, abet deutlich sichtbar, kleine Teilchen 
auf der Cilienrinne der straff gespannten Tentakeln entlang~). Das dabei 
h/iufig noch vor Erreichen der oberen R6hren6ffnung abfallende Bodenmaterial 
und die beim Einziehen der Tentakeln - -  wobei die Kontraktion zeitweilig 
ganz pl6glich geschieht - - m i t  an das B~iumchen herangezogenen Sediment- 
und Detritusteilchen tragen wesentlich zur Bildung des Kegels bei. 

An der Entstehung des Kegels ist weiterhin die Kotausscheidung beteiligt, 
die bei Lanice unter Aquariumsbedingungen in ~twa ein- bis eineinhalb- 
stfindigen Abst~inden erfolgt (Abb. 5b). Dadurch wird in unmittelbarer N/ihe 
um das B/iumchen zum gr6Bten Teil feinstes Sediment aufgeschichtet. Lanice 
ist imstande, den K6rper in der R6hre so umzubiegen, dab der Wurm das 
dfinnere Hinterende am Prostomium vorbei aus der R6hre strecken kann. DaB 
die Wfirmer sich in der R6hre umdrehen k6nnen, 1/iBt sich bereits bei den 
I,arvenstadien, die im Plankton der kfistennahen Gew/isser besonders yon Mai 
bis Juni oft massenhaft zu finden sind, gut beobachten. Die Larve wendet sich 
h~iufig in der sie umkleidenden, hyal~nen, mehr oder weniger konischen R6hre 
so urn, dab ihr Kopfende (mit den fingerf6rmigen Tentakeln) nacheinander 
aus beiden R6hren6ffnungen herausschaut. 

Bei den im Sand steckenden Wfirmern ragt das Hinterende nur etwa eine 

4) Gelegentlich der Herstellung eines UnterrichtsfiIms an der Biologisdaen Anstalt in 
List auf Sylt im Sommer 1951 ~wurden yon Herrn Dr. ULRICH K. T. SCHULZ auf unsere 
Anregungen hin einige Aufnahmen yon Lanice-B~umchen gedreht ~and die Bewegungen der 
Sedimentstii&daen auf den Tentakeln im Laufbild aufgenommen. Der Filmstreifen wurde 
bel der Tagung der Deutsdaen Zoologischen Gesellschaft in Wilhelhashaven am 15. 8. 1951 
vorgeffi.hrt. 

8* 
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Abb. 5: 
Lanice-B~umchen im Aquarium. 

a) Der allm~hlida aufgesdafittete Kegel zeigt durda seine N/ihe an der Glaswand in 
einem Sdmitt feink6rnigeres Material im Vergleida zu dem darunter!iegenden Sediment. Ein 
TeiI der Tentakeln sind straff gespannt mit den Enden auf: dem Boden verankert und fSrdern 
st~ndig Bodenteildaen (Nahrung und Baumaterial), die la~iufig noch vor dem Erreichen der 
Astdaenregion abfalten und so mit zur Kegelbildung beitragen. 
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halbe bis eine Sekunde oft bis 20 mm (etwas geneigt) aus der Astchenkrone 
heraus, wobei gleiahzeitig eine Kotfont~ine ausgesto~en wird (Abb. 5b). Die 
ausgestreckten Tentakeln werden dabei nicht zurfickgezogen. Durch die fort- 
wtihrende, vom Wurm selbst verursachte Aufschfittung wird das Tier gezwun- 
gen, um nicht yon den eigenen Kotmassen fiberdeckt zu werden, sein mit Fran- 
sen bese~tes RShrenende sttindig hfher  zu bauen. Beim Hinwegblasen des 
Kegels mit einer Pipette kommen dann die unrege lm~ig  a m  RShrenschaft 
stehenden Sandzweige zum Vorschein. Wi t  finden in diesem Verhalten bereits 
die Ftihig"keit yon Lanice angedeutet, eine lSlbersandung durch Aufstocken der 
WohnrShre zu fiberstehen. 

Die Kegelbildung wird also nicht dadurch verursacht, dat~, wie K6NIG 
(1949) angibt, nada dem EinseBen der Wfirmer aus der RShre Sandk6rnchen 
, im Laufe der n/ichsten Stunden und Tage fast ununterbrochen einzeln oder 
in grbt]erer Menge mit geringer Geschwindigkeit herausfliegen", sondern das 
Material wird durch die Ttitigkeit der Tentakeln und die Kotausscheidung am 
Btiumchen kegelffrmig aufgeschichtet und stammt ausschliet~lich yon der Boden- 
oberfltiche. 

Deutlicher ist die Stockwerkbildung zu erkennen, wenn die im Aquarium 
eingese~ten Wfirmer i n  beliebig langen Zeitabst~nden mit Sedimenten ver- 
schiedener Korngr6tle tiberdeckt werden. Die Anf~rbung des Sandes ffir ein- 
zelne Schichten mit Sudanrot erwies sich dabei als sehr vorteilhaft. Die Dicke 
der ges&fitteten Sandschichten betrug bei den Versuchen 5--7 cm. Na& jeder 
Ubersandung batten die Wfirmer stets in der einer Sandschfittung folgenden 
Nacht ihre bis fiber die n e u e  Bodenoberfltiche ragenden Btiumchen fertig- 
gestellt (Abb. 6 u n d  7). Das Lichteinwirkungen die Bauttitigkeit im Boden 
nicht beeinflussen, ist, wie auch Sv.I~.Xc~ER anffihrt, leicht einzusehen. Das 
Btiumchen fiber der Bodenoberfltiche aber baut der Wurm nur bei Dunkelheit, 
was nach jeder der zahlreichen ~Jbersandungen wfi.hrend der Versuche im 
Aquarium beobachtet werden konnte, worauf auch WATSON (1890) bereits 
hinwies. 

Die Form der Lanice-B~umchen und deren H6he fiber dem Boden sin& 
wie die folgenden Aquariumsbeobachtungen zeigen, yon bestimmten Umwelt- 
bedingungen abh~ingig. Darfiber hinaus besttitigen sie eindeutig die Annahme 
WATSONS, nach der die Fransenbfischel vor allem beim Nahrungserwerb ffir 
die Wfirmer von Bedeutung sind. 

Mit dem Ansteigen der Wassertemperaturen kam es im Frfihjahr in den 
Aquarien zu einer Massenentwicklung yon Schlauchdiatomeen, die den Sand- 
boden und die Glaswtinde der Becken dicht fiberwu&erten und auch die Sand- 
zweige der Lanice-B~iumchen stark v.erfilzten. Die Aktivit~t der Wiirmer, bei 
denen vordem htiufig lebhafte Tentakelt~itigkeit und Kotausscheidungen be- 
obachtet werden konnten, liei$ allmti.hlich nach u n d e s  hatte den Anschein, als 
ob die Tiere abgestorben w~iren. Nach kurzer Zeit jedoch bauten die Wfirmer 

b) Dasselbe Tier, eine Kotfont/ine ausstoSend. Die Aufnahme zeigt durch die Wahl 
der Belidatung yon 1 Sekunde den Vorgang gerafft und die gesamte Kotmenge, die aus 
feink6rnigem, zum Teil flockigem, etwas lgnger im Wasser sdawebendem Material und 
kleinen Sandk6rnchen besteht, die schneller absinken, wie die aus der Kotwolke nada unten 
ziehenden Streifen erkennen lassen. Bei der Kotausscheidung bleiben die Tentakeln ausge- 
streckt, von denen ein Teil den Boden abweidet, wghrex~d andere in den Fransen enflang- 
streichen und von den Spitzen der Astchen aus Bewegungen im freien Wasser ausffihren; 

Deutlich ist in den Abbildungen 5a) und b) die Anordnung der Fransen in zwei, mit 
ihren Ebenen paraUel zur Blickridatung liegenden Lappen zu erkennen. (Verf. ph0t.) 
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fiber die verfilzten Btiumchen etwa 5--8 mm lange R6hrenstficke, auf die sie 
einen neuen Kranz yon Fransen semen. Diese Feststellung scheint auch der 
Beobachtmag EHL~RS' (1875), der sie aber nicht deutete, zugrmade zu liegen, 
nach der ,gelegentlich auch einmal ein Wurm eine zylindrische R6hre wieder 
fiber die mit Anhtingen beseBte Mfindung hinausbaut". Wir k6nnen das Ver- 
halten der Wfirmer nur so erkltiren, dag ihnen die verklebten mad verfilzten 
Fransen ein Absammeln yon Nahrungsteilen erschweren. 

Weitere Beobachtungen Iassen einen Zusammenhang zwischen der Hbhe 
der B~umchen mad den Ern/ihrungsbedingungen erkennen: Nur 1--2 mm hohe 
Btiumchen fiber der Bodenoberfl/iche bauten die Wfirmer nach den Sandfiber- 
schfittungen, nachdem die W/inde der Aquarien yon dem Belag vollkommen 
ges/iubert wurden. Dieser Bewuchs enthielt neben den Schlauchdiatomeen auch 
andere, ffir die Erntihrmag wichtige Diatomeenarten mad Kleintiere und wurde 
vor allem yon den in der N/ihe der Glaswtinde im Boden si~enden Tieren 
abgeweidet. Hierbei war besonders gut die Verwendung der Fransen als Angel, 
ruten zu erkennen. Das zu den 13bersandungen benuBte Sediment ist ffir diesen 
Zweck gut gereinigt und so vorbehandelt worden, dai~ es kaum Nahrung 
(Mikro- mad Meiobenthos) ffir die Wfirmer enthalten konnte, mad ferner wurde 
ein neuer Bewuchs an den Beckenwtinden verhindert. Bei g e r i n g e r e r  Nah- 
rung ist Lanice gezwungen, die Astchen dem Boden ntiher zu bauen, um die 
nahrmags/irmere Bodentrfibe mit dem ,StellneB" ergiebiger erfassen und die 
Bodenoberfl~che besser abweiden zu k6nnen. Dabei sind die radial nach allen 
Richtmagen um das  Btiumchen ausgehenden Weidespuren auf  dem Sand der 
Aquarien zu erkennen, und besonders eindrucksvoll ist das strahlenf6rmige 
Abbild der Tentakelt~itigkeit, wenn die frischgeschfittete Sandschicht mit einer 
ganz dfinnen Lage gef~irbten Sediments bedeckt wird. Bei reichlicher Nahrung 
ist die Bauweise einer dicht am Boden si~enden Fransenkrone nicht notwendig, 
ja sie kann sogar zu einer Verfilzung der B/iumchen ffihren, wie sich bei der 
oben beschriebenen Beobachtung zeigte. 

II. Das Bauen im Sediment 
Weitere Beobachtungen erlauben ein Urteil fiber die Bauweise und die 

Form der Lanice-R6hren im Boden. Nach der Mitteilung yon K6Nm (1949) 
baut Lanice im Inneren des Sediments mit Hilfe der Tentakeln und eines 
Wasserstrudels, dutch den .die Sandmasse oberfl/ichlich gelockert wird. Das 
losgel/Sste Material bef6rdert der Wurm an seinem K6rper vorbei und zur 
R6hren•ffnung heraus". SEILACHER (1951) vergleicht die Bauweise im Sedi- 
ment mit dem Prinzip eines ,modernen Druckspfilbohrers". Nach der Dar- 
Stellung yon K6NIG mfigte das zum Bau nicht verwandte Material, das in 
seiner Gesamtheit etwa dem Volumen des R/Shrenhohlraumes entsprtiche, auf 
der Oberfl/iche des Bodens zu beobachten sein. Dai~ dies aber nicht der Fall ist, 
ltif~t sich an Hand tier Abb. 6, in der das Ergebnis eines auf Seite 117 be- 
sprochenen Aquariumsversuches dargestellt ist, gut demonstrieren. Berechnen 
wir den Inhalt des Rbhrenhohlraumes der U-R6hre yon der Buccinumschale 
ab, so ergeben sich bei einer durchschnittlichen Weite des R/Shreninneren yon 
4,5 mm und einer L/inge yon 650 m m =  10 340 mm s. Diese Sedimentmasse 
raft.rite also yore Wurm nach augen beftirdert werden und zu einem Kegel mit 
einem Grundfl/ichendurchmesser yon 36,2 mm und einer H6he yon 30 mm auf- 
geschfittet sein, der, wie ein in Abb. 6b eingezeichneter Schnitt verdeutlicht, das 
Btiumchen des zuerst gebauten Schenkels fast v/511ig verdecken wfirde. Wie die 
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Abb. 6a aber zeigt, ist um das B/iumchen nut eine schw~chere Kegelbildung 
zu erkennen, die durch die Tentakelt/itigkeit und die Kotausscheidung verur- 
sacht wird (vgl. S. 115). 

a Abb. 6: b 
a) Totalansicht eines der ffir die Versuche benutzten Aquarien mit zwei eingesetzten 

Wfirmern na& 50bersandungen.  Punktlert eingezeichnet ist die Lage einer nach dem 
Ausspfilen in 

b) abgebildeten vollst~ndigen U-R~h~r.e mit Sto&'werkbildungen der Biumchen an einem 
Schenkel. Von der zweiten R~hre ist nur eine Seite dargestellt. Beide Wfirmer wurden in 
R6hrenstfi&en ( •  fast senkrecht eingesetzt, yon denen eine R6hre mit ihrem unteren Ende 
in elner mit Sand geffillten Bucdnum-Schale sat~. Der fiber der linken oberen RShrenSffnung 
elngezeichnete Kegel gibt die Gesamtmenge an, dte yon dem WuTm beim Bauen im Sediment 
aufgeschfittet worden w~re, wenn die Armahme yon K6N!G (194.9) zutreffen wfirde. 

(Verf. phot.) 

Einen Hinweis auf die Bauweise im Sediment geben uns Beoba&tungen 
an Wfirmern, die .nackt ~ (ohne R~hren) auf die Oberfl~iche einer etwa 5--6 cm 
dicken Sandschicht in eine Glasschale gelegt werden, wobei das Verhalten der 
Tiere gut unter dem Binokular verfolgt werden kann. Die W~rmer umgeben 
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sich bald nach dem Auflegen auf die Bodenoberfl~iche mit einer ,provisori- 
sdaen" SandJafille (vgI, K6NIG 1949 und SEILACHER), die dadurch entsteht, dat~ 
auf dem yon den Dr/isenpaaren der Bauchschilder ausgeschiedenen Schleim- 
mantel (Grundschicht der R6hre) Sedimentteilchen festkleben. Dieses zuerst 
angelegte R6hrenstiick ist aber nut" insofern ,provisorisch ", als es einen ersten 
Schu~ ffir das Tier darstellt. In seiner Struktur und Festigkeit aber gleicht es 
dem R6hrenschaft, wie ihn Lanice auch innerhalb des Bodens herstellt. 

Schon bei der Anlage dieser Schu~r6hre dringt der Wurm mit dem Kopf 
voran in den Boden ein. Dim Hauptfunktion iibt hierbei das Prostomium aus, 
da es durch seine Lage vor den Tentakeln und Kiemen (vgl. Abb. 1) und vor 
allem dutch die FSJaigkeit, seine Gestalt zu ver~indern (Abb. 2), die f/it eine 
Bohrt~itigkeit notwendigen Eigenschaften besi~t. Beim Durchdringen des Bo- 
dens wird durch die formver~indernden Bewegungen des Prostomiums, die auch 
bei den auf den Boden getegten W/irmern gut zu beobachten sind, das Sedi- 
ment gelo&ert und beiseite gedriickt. Bei der Lockerung des Sediments an der 
Bohrstelle wirken zum Tell auch die Bewegungen des in der R6hre stehenden 
Wassers mit, die durch die Peristaltik des Wurms entstehen. Von einem Was- 
serstrom, der den Sand vor der R6hrenmfindung im Boden hinwegspiilt, kann 
aber kaum gesprochen werden. So s&iebt sich das Tier langsam in der Bohr- 
richtung welter und die umgebenden Sedimentteilchen kitten auf der ausge- 
schiedenen Schleimschicht fest. Die Fransen werden niemals im Boden auf den 
R6hrenrand gese~t, wof/ir die Darstellung yon K6mG (1949, S. 405) sprechen 
kfnnte, sondern stets, nachdem das Ende der R6hre ins freie Wasser ragt. 

III. Die U-R6hre 
K6NIG fand, wie elngangs erw~nt ,  ,nach zahlreichen Aufgrabungen bei 

Lanice-Wohnr6hren als Norm die U-Form" und S~ILACHER stellte im Watt bei 
Mellum neben der U-R6hre nicht selten die W-Form lest. H~iufige Grabungen 
in den Lanice-Polstern am Ellenbogen-Nordstrand im Herbst und Winter 
1950/51 ergaben, dat~ bei der extremen Wohndichte die Wfirmer im Boden 
blind endende Wohnr6hren bauen. Im Herbst 1951 konnten vereinzelt bis 
etwa 15 cm tief stehende U-f6rmiffe R6hren in einigen weniger dichten Be- 
stSJaden des Ellenbogen-Nordstrandes freigelegt werdenS). Diese Beobachtun- 
gen lassen vermuten, dag bei der Anlage yon U-f6rmigen Wohnr6hren bei 
Lanicein den verschiedenen Standorten bestimmte Umweltfaktoren eine Rolle 
spielen. 

Das Bauen yon U-R6hren in den Lanice-Polstern wird den Wiirmern 
besonders dadurch erschwert, dat~ in den extrem dichten Best~inden, bei denen, 
wie die Abb. 3b zeigt, eine R6hre neben der anderen steht, kaum der Play fiir 
den zweiten Schenkel vorhanden ist. Weiterhin mfii~ten die Tiere bei der An- 
lage des unteren, mehr oder weniger waagerecht liegenden Teiles der U-R6hre, 
durch die dicht stehenden senkrechten R6hren behindert, immer tiefer bauen. 
Bei einer derartigen Bauweise wiirde sich eine Verschiebung des Horizontes 
der unteren R~hrenteile nach der Tiefe ergeben, was abet niemals beobachtet 
werden konnte. Andererseits liegt, abgesehen yon dem Raummangel bei der 

5) Die bei den Grabunge n sorgf~iltlg durckgefiihrte und auch leicht anzuwendertde 
Methode, bei der die bis etwa 10 cm tiefer ats der Horizont der unteren R6hrenenden 
reidaenden Ausstiche so im Wasser ausgespfilt wurden, dai~ das Freilegen s~mtlicher Wohn- 
r6hren miihelos m6glich war, entkr~iften den Einwand (bei K6NrG 1949; SeRe 405), nada dera 
ira Gewirr v0n R6hren deren Lage und Form nlcht einwandfrei festzustellen sind. 
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sehr dichten Besiedelung, aber auch die Notwendigkeit des Bauprinzips der 
U-Form ffir Lanice nach Bau und Funktionen des Wurmk6rpers nach folgen- 
den r nicht vor: 
l. Durch die oben besprochene Art des Nahrungserwerbs ertibrigL sich der am 

gesamten K6rper vorbeistreichende Nahrungsstrom und damit die U-Form 
der Wohnr6hre. 

2. Nach der Art der Kotausscheidung (s. S. 115 und Abb. 5b) ist eine U-f6rmige 
Rbhre, etwa wie bei Arenicola (Kopf- und Kotgang) nicht erforderlich. 

3. Auch in atmungsphysiologischer Hinsicht braucht Lanice keine U-R6hre, 
da die unmittelbar hinter dem Buccalsegment stehenden, reich verzweigten 
Kiemen (Abb. lb) dem Wurm die Atmung im Bereich des meist bewegten 
Wassers in der ~stchenregion ermfgiichen. Stellen wit Lanice Arenicola 
gegenfiber, bei der 13 Paar Kiemen an den Segmenten der Kfrpermitte 
stehen mad so einen am KSrper entlanglaufenden Atemwasserstrom und 
damit einen U-f6rmigen Wohngang notwendig machen, so erhalten wit die 
P arallele zu einem Vergleich, den LINxv. (1939) zwischen Pygospio und 
Polydora zieht. PygOspio besi~t auger den an den Parapodien si~enden 
kleinen Kiemen die di&en Tentakeln am Vorderende, die auch im Dienste 
der Atmung stehen. Pygosplo braucht deshalb keinen U-Bau mit st~ndigem 
Wasserdurchflufl; w3Jarend Polydora mit grbfleren K6rperkiemen einen 
UAf/Srmigen W0hnbau besi~t. 

4. Sdaliet~lich kann das Fehlen yon Mitbewohnern in Lanice-Wohnrbhren e) 
d ie  angeffihrten Punkte, die gegen die Notwendigkeit der Bauweise vor~ 
U-fSrmigen WohnrShren bei Lanice sprechen, ergfinzen. Obgleich die ge- 
genseifigen Beziehungen dieses Zusammenlebens noch nicht gekl~irt sind, 
darf abet die Vermutmag ausgesprochen werden, dag nut der dutch einen 
.U-Bau bedingte Wasserstrom diesen ,Untermietern ~ die prim~iren Lebens- 
bedingungen schafft. 

Das Experiment und die Beobach[ungen am natfirlichen Standort lassen 
erkennen, dag bei der Anlage einer U-R/Shre besondere Umstfinde eine Rolle 
spielen, yon denen die Ern~hrungsbedingungen an erster Stelle zu stehen 
scheinen. Diese Feststellmag wfirde sich auch mit der Beobachtung decken, nach 
der in den extrem dichten, mit Nab.rung reichlich versorgten Lanice-Polstern 
nur ganz selten U-R/Jhren gefunden wurden. Herr Dr. K/SNIG konnte (nach 
einer freundlichen Mitteilung) an den Stellen ,die U-R~hren klar freilegen", 
an denen ,keine maximal dichte Besiedelung, also wahrscheinlich keine opti- 
malen Lebensbedingungen" anzutreffen waren. Bei dem in Abb. 6b darge: 
stellten Ergebnis eines Versuches schien ffir das Zustandekommen der U-R/Shre 
autler den Ern3.hrungsbedin~ungen noch ein ~eiterer Faktor verantwortlich 
gewesen zu sein, und zwar der Chemismus der Oberfl~che und des Wassers. 
Das Bauen yon U-R~hren wurde ztt einer Zeit beobachtet, als nach dem Aus- 
seBen der Frischwasserzufuhr das Aquarium vollkommen ruhig stand. Dag die 
Wfirmer tro~ konstanter, durch das Ausbleiben der im Zulaufwasser mitge, 
ffihrten Nahrung zum Tell noch ungfinstiger gewordenen Lebensbedingungeri 
die B~iumchen aufstockten, deutet auf das Bestreben hin, aus der unmittelbar 
fiber dem Boden dutch die Zerse~ung entstandenen sauerstoffarmen, unteren 
Wasserschicht herauszukommen. Einige Tage nach dem Aufstocken der B~ium- 

s) Im Gegensatz zu Lanice ist in den U-R6hren yon Amphitrite ]ohnstoni fast regel- 
m~l~ig Gattyana clrrosa anzutreffen, u~d nach K6NxG (1943) fanden sida in Arenicola-Gfmgen 
Lepidonotus squamatus und Eunoe nodosa; vgl. fcrner EALgS (1950). 
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daen ragten zwei neue R/Sh.renenden fiber die Sandoberfl/iche, die sich beim 
Ausspfilen des Aqua/'iums als zweite Schenkel yon  U-f6rmigen Wohnr/~hren 
nachweisen lies (Dauer des Versudaes = 34 Tage.) 

Ein Beispiel aus einem ffir Lanice em/ihrungsmgt~ig ungfinstigen Standort  
zeigt die Abb. 8. Die U-R6hre mit dem darin sitjenden W u r m  wurde am 
6. 9. 1951 aus einer Probe mit  dem vAtr V~.~N-Bodengreifer bei der Station 
,Nordha fen  innen" (etwa 5 Sm nordwesflida yon Helgoland  - -  34 m T i d e  - -  
sandiger Sdalick - -  Greifert iefe ca. 13 cm) herauspr~ipariert. 

Abb. 7. Abb. 8. 

Abb. 7: Die ausgespfilten Wohnr6hren eines Versuches, bei dem nach der ersten Ubersandung 
auf die Stelle der oberen Offnung einer R6hre ein Ziegelsteinstfickchen gelegt wurde (punk- 
tiert eingezeichnet). Nach dem Entfernen des Steines trod den folgenden Sandfibersdafittungen 
wurde nut ein Schenkel weitergebaut, wghrend der andere, trotz der yon SEXLACHV.a ange- 
nommenen notwendigen .Bewetterung", unberficksichtigt blieb. Der als Kontrolle mit einge- 
setzte Wurm baute nur eine senkrechte, unten blind-endende Wohnr6hre. 

X ---- L~nge der bei Beginn des Versuches eingesetzten R6hrenstiicke. (Verf. phot.) 
Abb. 8: U-f6rmige Lanice-Wohnr6hre aus dem Bodengreifer herauspr/ipariert (nordwestlich 
Helgoland --  sandiger Sdali& -- 34 m Tiefe). (Verf. phot.) 

Wie  die folgende Aufzfihlung des Bodentierbestandes verdeutlicht, erga- 
ben sich ffir die set~haftere Lanice durch die eingetretene Nahrungskonkurrenz 
infolge der zum Teil  dichten Besiedelung yon anderen,  weniger sessilen Bo- 
dentieren schlechtere Lebensbedingungen, die den Bau  einer U , f f r m i g e n  R~Jhre 
verursachten. 
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Die ~/~o qm Bodengreiferprobe enthielt: zahlreich Phoronis Miilleri; 
2 Phyllodoce gr6nlandica; 10 3(ephthys .hombergi; 4 Goniada maculata; 
20wenia fusi[ormis; einige Myriochele heeri; 2 Pectinaria koreni;. 1 Pectinaria 
auricoma; 2 Lanice conchilega; 8 Diastylis rathkei (Cumacea); 11 Ampelisca 
brevicornis (Amphipoda); 1 Processa canaliculata (Decapoda Natantia); 
2 3(ymphon rubrum (Pantopoda); 4 Lunatia nitidai 68 ?(ucula nitida; 5 Mon- 
tacuta [erruginosa; 4 Uenus gallina; 10 Abra nitida; 1 Phaxas pellucides; 
135 Aloidis gibba; 16 Ophiura albida; 5 Echinocardium cordatum. 

Ein weiterer Umstand, der Lanice in diesem Standort zum Bau einer 
U-R6hre veranlai]t zu haben scheint, ist alas Verhalten der in Flecken dichter 
Besiedelung vorkommenden Korbmuscheln Aloidis gibba, die mi t  ihren Bys- 
susf~iden die auf und unmittelbar unter der Oberfl~iche' liegenden und si~enden 
Tiere, Pf lanzen und deren Reste zu einem festen Gespinst verfilzen (vgl. 
ZIV.GELMEIER, 1951). 

Den wohl sichersten Beweis, daB. Lanier. e~ine U-Rfhre nicht braucht,. 
lieferte ein Versuch, bei dem zw'r Wfirmer in eih. A~tg.ar~um eingese~t wurden. 
Nachdem beide Wfirmer ihre B~iumche n ferfiggqs~d.13::hatten, wurde "sofort 
nach Einbringen der ersten Sandschicht:ein, T.iet: mitTe~nem Ziegelsteinstfick- 
chen bedeckt, so dab ein Welterbauen der Wohnx6b.re an~ dieser Stelle unm6g- 
lich war'). Bereits nach 28 Stunden konnte in etwa 12---13 ,cmEntfernung die 
obere Offnung des zweiten R6hrenendes auf der-Sedimentoberfl~iche des 
Aquariums beobachtet werden. Nada zwei Tagen wurde das Steinstfickchen 
wieder entfernt und das Aquarium weitere 24 Stunden in dem Zustand belas- 
sen. An der Stelle der ersten oberen R6hren6ffnung war nur ein kleines Loch 
zu erkennen, ohne dat~ eine Fransenkrone gebaut worden war. Bei den darauf 
folgenden vier 12berschfittungen mi t  Sand verschiedener Korngr6t~e in den 
einzelnen Schichten wurde nur ein Schenkel hochgebaut, w~ihrend der andere 
unberficksichtigt blieb (Abb. 7). Auda das Absdaneiden des nach der ffinften 
(3bersandung gebauten B~iumchens veranlat~te den Wurm nicht, die angelegte 
U-R6hre zu vervollst~ndigen. Nach etwa 24 Stunden war das" entfernte B~ium ,~ 
chen durch ein neues erse~t. Der als Kontrolle eingese~te zweite Wurm baute 
eine einfache, senkrecht nach unten gehende Wohnr6hre, die einige Zenti-" 
meter am Boden des Aquariums 'entlanglief und blind endete (Versuchsdauer 
= 31 Tage). 

D. B e o b a c h t u n g e n  am n a t i i r l i c h e n  S t a n d o r t  

I. Vorkommen yon Lanice 
Das Wohngebiet von Lanice conchilega besdar/inkt sich nicht nu r  auf die 

Gezeitenzone, sondern die Wfirmer kommen, oft in Flecken reidaerer Besiede- 
lung, in rein- bis schlicksandigen Standorten bis zu Tiefen yon fiber 30 m vor. 
Erw~ihnt sei in diesem Zusammenhang, dag Lanice besonders yon den Scholter~ 
zuweilen in soldaen Mengen gefressen wird, dab mitunter Magen und Darm 
mit den meist noch in ihren R6hren steckenden Tieren praU geffillt sind. 
HAOMF.IV.R (1930) fand bei Untersuchungen im Bonitierungsgebiet vor Nor,  
derney-Borkum in einem ,Fleck" yon Spisula subtruncata am 7. 9. 1928 irr 

7) Dat~ ~hnliche Verh~ltnisse auf dem natfirlichen Standort eintreten k6nnen, wenn 
durda das st~ndig bewegte Wasser in der Gez~itenzone ein Stein, eine Muschel- oder 
Sdane&emchale fiber ein Lanlce-B'~tumchen zu liegen komrat, ist leidat einzusehen. 
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einer 110 qm Bodengreiferprobe (Tiefe = 17 m - -  blauschwarzer Sand mit 
Schlick; Oberschicht braungrau, Unterschicht H~S-Geruch - -  Probentiefe etwa 
8 cm) 21 Lanice conchilega in Wohnr6hren (vgl. HAOMEIER, 1951, Tafel XIX,  
S. 220). CASPERS (1939 mad 1950) wies Lanice fiir die Helgol/inder Tiefe Rinne 
mad die Helgol/inder Austernbank aus Tiefen yon 30--50 m auf meist schlick- 
sandigem Untergrund nach, allerdings .nicht h/iufig, meist nur ein Tier in 
einem Fang ". 

Nada einer Zusammenstellung der Polychaeten-Fundorte um Is land yon 
ELISE WESEI'q'BERG-LuND wurde Lanice conchilega, die an  einigen Stellen in 
den Gew~ssern vor der Siid- mad Siidwestkfiste Islands vorkommt, his zu Tie- 
fen yon 326 m nachgewiesen. 

Nach den seit Oktober 1949 wieder aufgenommenen Bodengreifermater- 
suchungen im Ostteil der Deutschen Bucht ist Lanice conchilega fast im ge- 
samten Gebiet anzutreffen mad besiedelt vor allem die kfistennahen, sandigen 
Grfinde yon Graa-Dyb (Esbjerg-England=Weg) his siidlich in H6he der 
Hever-Miindung. Die Anzahl der mit dern 1/10 qm r a y  Vv.E~-Bodengreifer 
heraufgebrachten lebenden Wfirmer ist auch in diesem Gebiet verh~iltnism~ifig 
gering (ira Maximum 7 Tiere), obgleich die im Siebrest oft zahlreich auftreten- 
den leeren Wohnr6hren, yon denen, ihrem Aussehen nach, angenommen wer- 
den mug, daf  sie his zum Zeitpmakt der Probeentnahme bewohnt waren, eine 
viel dichtere Besiedelmag mit Lanice vermuten lassen. Die Erkl~ung hierfiir 
liegt in dem Verhalten der Wiirmer, bei der geringsten Erschfitterung sich welt 
in das R/Shreninnere zuriickzuziehen, wie auch Aquariumversuche zeigen. Das 
Aufse~en des Greifers auf die Bodenoberfl/iche mad die dabei fiber dem Boden 
entstehenden Wasserbewegungen bewirken das Zurfickziehen der Tiere, so 
daft yon den unteren, scharfen Kanten der Greiferschalen bei den im Sand 
maximalen Probentiefen yon etwa 8 cm nur das obere, leere Ende der R6hre 
abgeschnitten wird. 

Der unmittelbaren Beobachtung zug/inglich sind die Lanice-Bestiinde bei 
Tiden-Trockenzeit in den Standorten der Gezeitenzone. WOHLENB~.Rg fand 
Lanice ira K6nigshafen/Sylt ,sehr h/iufig - -  his zu 1500 Stfick auf 1 qm - -  
innerhalb der Zostera marina-Wiese an der Niedrigwassergrenze" und LINKE 
(1939) konnte beobachten, da f  im sonst Lanice-armen, schlickigen Jadebusen- 
watt ,an  den Spi~en mancher Sandb/inke ~, auf denen ,es h~ufig zu starker 
Anreichermag yon Bruchschill kommt", Lanice--obwohl sp/irlich--anzutreffen 
ist. Die Angaben yon WOHLV.YBEaO mad LINKv. fiber das Vorkommen yon 
Lanice im Watt  deuten bereits auf eine Tatsache bin, die sich durch Beobach- 
tungen im K/Snigshafen-Watt mad am Ellenbogen-Nordstrand best~itigen lief, 
da f  bei Lanice drei Faktoren ffir die Besiedelung bestimmter Standorte ent- 
scheidend sind: 1. Die Zusammense~mag und Korngr6fen des Sediments. 2. die 
Ern/iJarmagsbedingungen mad 3. die Lage der Standorte in bezug auf Wasser- 
tiefe mad -str6mmagen mad das Verh/iltnis der Trockenliege- und Wasser- 
bedeckungsszeit der B6den in der Gezeitenzone. 

Im K6nigshafen siedelt Lanice einzeln oder in kleinen und grol~en 
Flecken, die oft zu dichteren Rasenbildungen ffihren k/Snnen. HSulig sind der- 
artige Flecken unter den Fucus mytili-Bfischeln der Miesmuschelb~inke zu 
beobachten, wobei den Wfirmern wfilarend der Zeit des Niedrigwassers zu- 
gleich ein natfirlicher Verdunstmagsschu~ gegeben wird. Bemerkenswert ist die 
Feststellung, daf  dichte Best~inde yon Lanice-B~umchen besonders im grob- 
k6rnigen Wattboden gefunden werden. W/ihrend das feinsandige Arenicola- 
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Abb. 9. 

Zusammensetztmg der verschiedenen Se- 
dimente aus 5 Standorten des K6nigshafen- 
wattes und des Sylter Ellenbogen-Nord- 
strandm (Der Mal~stab gilt ffir die Sedi- 
mente a--e).  (Verf. phot.) 

a) Feimandiger Untergr~and des fast 
Lanice-freien Arenir 

b) Auf der Lanice-Einzelsiedlung, etwas 
�9 gr6berer Sand mit kleinen S&alenbruch- 
st~cken. 

c) Der zum Teil grobe, mit gr6ilerem Bruch~chill durahsetzte Untergrund eines Lanice- 
Fle&ens unter einem Fucus-mytili-Bfischel. 

d) Die Bodenbes&affenheit eines Lanice-Rasens, grober Sand und BruchsdaiU. 
( a - - d  = K6nigshafen-Watt/Sylt). 

e) Aus einem Lanice-Polster am Sylter Ellenbogen-Nordstrand, fast kiesiger Sand mit 
Bruchschill. Die Zusammensetzung des Sediments entspri&t der yon d). Der Standort zeigt 
aber wegen der besonders gfinstigen Ern~hrungsbedingungen eine viel diahtere Besiedelung. 
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Watt fast frei von Lanice ist, nehmen die Bestandszahlen mit steigender 
durchsdmittlicher Korngr6t~e zu, wie die Zusammenstellung einzelner Sedi- 
mente in Abb. 9 zeigt. 

Es ist anzunehmen - -  weitere Untersudaungen sollen diese Vermutung 
noda best~itigen -- ,  dag der rauhe, grobk6rnige Untergrund den bodenreifen 
Larvenstadien die giinstigen Ansa~bedingungen schafft, wie auch WILSON 
(1948) f/Jr die bodenreifen Larvenstadien yon Ophelia bicornis eine Abh~ingig- 
keit vom Sediment bei der Wahl des Untergrundes nadaweisen konnte. Daraus 
wiirde sich auch ergeben, dat] Lanice den reinen Sdalick kaum besiedeln wird, 
wobei noda zu erw3.hnen ist, dat] den Wiirmern in diesem Sediment zur Her- 
stellung der Wohnr/Shre das Baumaterial fehlt. Treten zu den geeigneten An- 
sa~bedingungen des Untergrundes dann noda gfinstige Ern~ihrungsverh~iltnisse 
hinzu, so kommt es zu den erw~hnten extrem dichten Lanice-Siedlungen, wie 
sie am Nordstrand des Ellenbogens beobachtet werden k6nnen. 

II .  Riffartige Lanice-Polster am Sylter Ellenbogen-Nordstrand 
Die riffartigen, dichten Lanice-Polster am Nordstrand des Ellenbogens 

sind nach Beobachtungen im Oktober 1950 und im Friihjahr I951, ats bei hef- 
tigen!Ostwinden das Wasser stark ablief und die Siedlungen trocken fielen. 
zwis~aen den der Ostspi~e des Ellenbogens am n~chsten liegenden Buhnen 
besonders ausgepr~igt. Fiir die Schaffung der giinstigen Vorausse~ungen fi~r die 
Entwiddung derart  dichter Best~inde gerade an diesen Stellen spielen wahr- 
scheirdich die folgenden Gegebenheiten die wicfitigste Rolle: 
1. Der fiir den Ansa~ der bodenreifen Larvenstadien geeignete, grobk6rnige 

"und bruchs~illreiche Untergrund. 
2. Die fast stttndige Wasserbedeckung garantiert eher die Weiterentwiddung 

der sich anse~enden Larvenstadien, als das auf den Wattb6den, die regel- 
mti~ig einige Stunden trocken liegen, tier Fall ist. 

3. Den Wiirmem werden auf diesem Standort sehr gute Ern~ihrungsbedingun- 
gen dadurch geschaffen, dat~ hier von dem abflie6enden Wasser, das mit 
verh~iltnismti/~ig holler Geschwindigkeit um die Ostspi~e des Ellenbogens 
herumflie~t, die aus dem K6nigshafenwatt mitgefilln'te, mit Nahrung an- 
gereicherte Wassertrfibe durch Wirbelbildung zwischen den am weitesten 
nach Osten liegenden Buhnen in gr6t~erem Matte zum Abse~en gelangt. 

4. Werden auf dieselbe Weise, wie die dutch die besonderen Str~mungs- 
verhtiltnisse angereicherte Nahrung auch vide bodenreife Larven in diesem 
Gebiet zu Schwtirmen oder Wolken angeh~uft. 

Dicht an dicht, wie die Haare einer Biirste, stehen in diesem Biotop die 
Lanice-WohnrShren his 1000 Stiick auf */I0 qm (Abb. 3b) und festigen so diese 
Strandteile und schii~en sie gegen weitere Abtragung dutch das Wasser. Wie 
stark mitunter die Wirkung der Brandung bei nordwestlichen bis nord~stlichen 
Winden an diesen Steilen sein kann, bezeugen die nach stiirmischem Wetter 
massenhaft ,abgeschorenen, Lanice-R6hren, die dann oft einen breiten Sptil- 
saum am Strand bilden. Bemerkenswert ist, da/~ w~ihrend der Monate Januar 
bis Mtirz 1951, bei besonders giinstigen Niedrigwasserst~inden, keine R6hren 
mit Fransenbtischeln oder Stockwerkbildungen beobachtet werden konnten, 
daftir abet Iagen zahlreiche Wohnr6hren im Angespiil. Die im Herbst beobach. 
tete Etagenbildung stammt aus der Zeit der ruhigeren Sommermonate, in 
denen sich die Sedimente einigerma6en stetig abse~en konnten. Die st~irkeren 
Wasserbewegungen in den Wintermonaten hemmen den glei&m~d~igen Bau 
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der B~iumchen, und durch den starken Wellenschlag wird das Polster abge- 
tragen, was im Winter 1950/51 mindestens um den Betrag der Hfhe der ge- 
samten Stockwerke (vgl. Abb. 4) erfolgt sein mug. 

E. A u s w e r t u n g s m f g l i c h k e i t e n  de r  
B e o b a c h t u n g s e r g e b n i s s e  

Die Beobachtungen am Wohnrfhrenbau yon Lanice conchilega, insbeson- 
dere die Stockwerkbildung der Fransenbiischel, lassen sich nach zwei Rich- 
tungen bin auswerten: 
1. Mit Hilfe der Obersandung kann bei Aquariumsversuchen zum Studium 

des Rfhrenbaues die Zeit, in der ein Wurm die R6hre und das B~iumchen 
herstellt, festgelegt und die Bauweise jederzeit demonstriert werden. 
WATSON (1890) hatte bei seinen Untersuchungen zwei Wochen lange, st~n- 
dige Beobachtungen notwendig, bis sich ibm eine gfinstige Gelegenheit bot. 
Erw~hnt sei, dag die Methode, auf die LtNKV. (1951) bei Aquariums- 
beobachtungen an Sabellaria spinulosa hinweist, mit verschieden gef~bten 
Sand geb~inderte Sandkorallenbauten zu erhalten, auch bei Lanice zu bunt- 
stfckigen Wohnr6hren ffihrt. 

2. Bei Untersuchungen fiber Sandverfrachtungen und -umlagerungen in den 
sich an das Eulitoral seew~irts anschliegenden, tieferen Gew~issern kann der 
R6hrenbau und die Etagenbildung wertvolle Aufschlfisse und Hinweise 
geben, wobei das Baumaterial und die Abst~inde der einzelnen Framen- 
kronen Anhaltspunkte ffir die Zeitfolgen und die Schichtdicken der ver- 
schiedenen Sedimentationen und Sandverdriftungen liefern. 

So konnten in den Bodengreiferproben und im Magen- und Darminhalt 
yon SchoUen a m  der Deutschen Bucht, besonders fiir die Stationen wesflich 
yon Amrum, Lanice-Rfhren gefunden werden, die nach den verschiedenen 
Zonen des Baumaterials der einzelnen Rfhrenstficke und den Stockwerkbil- 
dungen darauf schliegen lassen, dag der Boden in diesem Gebiet dauernden 
Sandumlagerungen unterworfen ist. Wieweit diese Tatsache sich in der Be- 
siedelung mit anderen Bodentieren wiederspiegelt, wird in einer gesonderten 
Ver6ffentlichung eingehender behandelt. 

F. Z u s a m m e n f a s s u n g  

Bei ausgedehnten, dichten Polstersiedlungen yon Lanice conchilega am 
Sylter Ellenbogen-Nordstrand wurde beobachtet, da~ die meisten R~hren 
etagenffrmige Fransenkronen zeigteh. Diese Beobachtung regte zu Unter- 
suchungen fiber den Wohnrfhrenbau an. 

Die Experimente und Einzelbeobachtungen ira Aquarium ergaben: 
1. Die auf dem oberen Rfhrenende stehenden Fransen (das Lanice- 

,B/iumchen"), dienen dem Wurm als Auffangvorrichtung ffir Nahrung in Form 
eines Stellne~es und werden augerdem wie Angelruten benu~t, yon denen aus 
das Tier mit seinen lang-ausdehnbaren Tentakeln den Boden abweidet (Be- 
st~itigung der Annahme WATSONS). 

2. Die Tentakelt~itigkeit und die Kotausscheidung bewirken im Aquarium 
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die Aufschfittung eines Kegels urn das obere, aus dem Boden ragende R6hren- 
ende. 

3. Sandtiberschfittungen veranlassen den Wurm, die R6hre nach oben zu 
verl~ingern, wobei jedesmal eine neue Fransenkrone auf das R6hrenende ge- 
se~t wird. 

4. Die Hbhe der Lanice-B~umchen ist abh/ingig'vonder zur Verffigung 
stehenden Nahrungsmenge, der mehr oder weniger reichen Bodentrfibe in den 
untersten Wasserschichten unmittelbar fiber der Sedimentoberfl,iche; bei guten 
Ern~ihrungsbedingungen werden hohe (urn20 ram) B/iumchen gebaut, bei 
schlechten siren die Astchen dicht fiber dem Boden. 

5. Im Innern des Bodens kann der Wurm nur so bauen, dab er das Sedi- 
ment beiseite drfickt und gleichzeitig den R/Shrenschaft herstellt, indem die 
Bodenbestandteile auf  dem ausgesdaiedenen Schleimmantel, der Grundschicht 
der R6hre festkitten. 

6. Die nach neueren Arbeiten von K6mo (1949) und S~ILACHER (1951) 
beobachtete U-Form der Wohnr6hre bei Lanice wurde auf ihre Notwendigkeit 
lain untersucht und im Experiment nachgewiesen, dat~ die Anlage einer 
U-R6hre yon besonderen Umstfinden abh/ingig ist. 

Beobachtungen am natfirlichen Standort zeigten, dab nach Bodengreifer- 
untersuchungen Lanice im Ostteil der Deutschen Bucht bis 50 m Tiefe in rein- 
bis sdalicksandigen B6den vorkommt. 

In der Gezeitenzone siedelt Lanice einzeln, in Flecken, in Rasen und Pol- 
stern. Dabei konnte eine Abh/ingigkeit der Besiedelung einzelner Standorte 
yon den physikalischen Eigensdaaften des Untergrundes festgestellt werden. 
Die Best/inde werden mit zunehmender Korngr~t~e dichter und entwickeln sich 
an den Stellen; an denen auf grobsandigem Grund durch b~sondere Verh/ilt- 
nisse die Ern~hrungsbedingungen gfinstig sind, zu den riffartigen, extrem 
dichten Lanice-Polstern, wie sie am Nordstrand des EUenbogens/Sylt unter 
der MTnW-Linie angetroffen werden. 

Die bei den Versuchen angewandte Methode der Sandiiberschfittungen 
bietet ein gutes Hilfsmittel zur Beobachtung und Demonstration des R/~hren- 
und B/iumchenbaus von Lanice im Aquarium. Die Stockwerkbildung der 
Fransenkronen im natfirlichen Standort kann bei Untersuchungen fiber Sedi- 
mentverfrachtungen und -umlagerungen in tieferem Wasser wertvolle Hin- 
weise und Aufschlfisse geben. 
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