
Beobachtungen fiber den Bau und die 
Funktion des R6hren- und Kammersystems 

der Pectinaria ko ten i  Malmgren 
Von D i e t r i c h  E. W i l c k e ,  Bonn 

Aus der Biologisdaen Anstalt Helg0Jand, List auf Sylt 
(Mit 6 Abbildungea im Text) 

Der Polydaaet Pectinaria koreni Mgr. geh6rt zur Familie der Amphicte- 
niden mad ist durda den Besitz einer zarten konisdaen, nada beiden Seiten bin 
offenen und aus gleidagros Sandk6rndaen aufgebauten, einsdaidatigen 
Wohnr6hre ausgezeidanet. Diese Rbhre yon maximal 6--8 cm L~nge ist in der 
Regel im Sediment verborgen und ragt aus dean Boden nut etwa 1 cm hervor. 

Der Wurm bewohnt Tiefen, die ungefS_hr 1,5m2 Meter unter Normal- 
hodawasser liegen k6nnen, er kommt abet auda in grb/~eren Tiefen vor. San- 
diger Boden mit Beimengungen yon organisdaem Detritus werden yon ibm 
bevorzugt. 

Am 9. M/irz 1951 hatte ida Gelegenheit, bei ganz besonders starkem Nie- 
drigwasser, das durda bereits Tage zuvor anhaltende Ostwinde verursadat 
wurde, an der Nordseite der Insel Sylt, 6stlida des Ellenbogen-Westfeuers, am 
Strande eine grbflere Siedlung mit Pectinaria koreni zu entdecken. Das gesamte 
Feld yon 80 Meter L/inge setzte sich seew/irts weiter fort. Da die Sandver- 
lagerungen durda WelIenbewegung bier betr~idatlida sein k6nnen, so sdaeint 
mir die gefundene Siedlung nicht so dauerhaft zu sein. Auf einem Quadrat- 
meter wohnten durdasdanittlida 5--8 Individuen. Ihre R/Shren waren ansdaei- 
nend freigespiilt und ragten bis zu 1 cm mad mehr fiber die Bodenoberfl~idae 
empor. Sie steckten zumeist sdar/ig, in einem Winkel yon 45m90 o, im Substrat. 
Flada auf dem Sediment liegende R6hren waren nicht vorhanden, sie w~iren 
wohl duTch das Tidenwasser eingesandet oder fortgespfilt worden Tie etwa 
die Sedimenth/iufdaen, die um die R6hren herum liegen. Letztere pflegen 
normalerweise die Anwesenheit der Wfirmer im Boden anzuzeigen. 

Es wurden 25 Tiere vorsidatig aus'dem Sand gezogen und in einem mit 
Wasserdurdaflufl versehenen Aquarium geh~iltert, dessen Boden aus einem 
Gemisch yon Sand und Klei bestand. Die Tiere g'ruben sida unter pendelnden 
Bewegungen ihrer Wohnr6hren mad unter Auswurf yon Sand sofort ein. Da 
sie als Fresser des Endo- und Epipsammons keine weitere Wartung ben6tigen, 
lies sie sida sehr gut h/iltern. 

LTber die Anatomie yon Pectinaria koreni und den Bau ihrer Wohnr6hre 
liegen bereits vide Arbeiten vor (Fatrv~.L 1903, 1927, dort weitere Literatur, 
WATSON 1913, 1920, 1927), SO dat~ sida eine eingehende Sdailderung erfibrigt. 
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Doch sei mit einigen Worten eine Ubersicht fiber die ~iugere uns interessierende 
K6rpergestaltung vorangeschickt. 

Entsprechend der sich allm~ihlich nach hinten verengenden R6hre ist auch 
der Wurmk6rper konisch gestaltet und verj/ingt sich gegen das Kfrperende 
hin. Das stumpfe Vorderende ist dorsoventral abgeschr~igt und bildet auf der 
Rfickenseite und den beiden Flanken einen flachen Kragen (Collare). Auf der 
Bauchseite befinden sich am Vorderende zwei F~icher aus langen, gl~inzenden 
Borsten, die yon starken Muskeln nach Art einer Gabel oder Schaufel bewegt 
werden und zum Graben im Sediment dienen. Das Tier kann sie aber auch 
als Verschlu~ der Vorderseite seiner R6hre gebrauchen. Unmittelbar hinter 
diesen Borsten, den Paleen, liegen die Tentakel (Cirri), denen bei der Nah- 
rungsaufnahme die gr6gte Bedeutung zukommt. 

Der R/icken ist bis zum Beginn des morphologisch scharf abgesetzten Hin- 
terendes des K6rpers (Scapha, Abb. 1) mit enorm entwickelten L~ngs- und 
Schr~grnuskelstr~ingen versehen, die dem Wurm das Graben, die Atembewe- 
gungen und die Bef6rderung yon Sand durch seine Rfhre hindurch erm6g- 
lichen. Die Bauchseite bleibt dagegen d/inn und durchsichtig. 

Die Sca, pha, jenes seiner Form nach blatt~ihnliche Gebilde des K6rperendes, 
besteht a ~  5--6 Segmenten. Dutch sie verl~iuft der Darm his zum After, der 
bauchst~indig am Ende der Scapha liegt und durch eine Platte verschlossen 
wird. 
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Abb. 1. Hinterende yon P e c t i n a r i a  k o r e n i  M g r .  
H = kraftige, kurze, an den Enden hakenf6rmig umgebogene Borsten - -  K6 = K61bdaen 

.ran Augenrand der ersten drei Sogmente der Scapha - -  Az ~ Analzone 
(gezeidmet yon Dr. Ziegehneier) 

Abb. 2. Wohnkammersystem 

W = Wohnr6hre -- S = Schornstein ~ K ~ Kammer -- Sch == Sdmd~t 

Mit dem Vorderende der R0b.re steckt Pectinaria im Sediment (Abb. 2). 
Diese f/ir einen Wurm etwas ungew6hnliche Haltung bedingt deshalb beson- 
dere Verhaltensweisen und Einrichtungen, um ein derartiges Leben zu erm6g- 
lichen. So ist wohl die Frage der Versorgung mit frischem Atemwasser die 
wichtigste, nicht minder die der Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung der 
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Exkremente. Wie gehen nun diese Verrichtungen vor sich und welche Ein- 
richtungen stehen dem Wurm zur Verffigung? Dazu miissen wir den Bau 
seiner R6hre und das Kammersystem n~iher untersuchen. 

FAUVEL (1903) und vor allem WATSON (1927), einem besonders scharfen 
Beobachter, verdanken wir diesbeziiglich bereits viele wichtige Beobachtungen, 

W o h n s y s t e m  

Bekanntlich unterscheidet man die eigentliche Wohnr6hre, deren Wandung 
durch Sekret und Steinchen eng verkittet ist, yon einem an ihrem hinteren Teil 
sich ansdaliegenden Fortsatz, den ich als ,Schornstein" oder ,Schlot" bezeichnen 
m6chte. Er besteht ebenfalls aus verkitteten, jedoch regellos verbauten Stein- 
chen (Abb. 3), kann aber auch fehlen (8. u.). 

Im Sediment sdaliegt sich an das Vorderende der R6hre eine ger/iumige 
Kammer an, die ihre Entstehung der eifrigen Grabt~tigkeit des Tieres ver- 
dankt und deren Material bei ihrer Entstehung als ,Abraum" durch Pump- 
bewegungen des K6rpers auf dem Wege dutch die Wohnr6hre und den Schlot 
hinausbef6rdert wird und sich als Sandkegel urn die Schlotfffnung herum an- 
h~uft. Von der Kammer, deren Gestalt sehr unregelm/igig ist, zweigt in der 
Regel ein Schacht ab, der zumeist senkrecht nada oben ffihrt und die Verbin- 
dung mit der Bodenoberfl/iche herstellt. Als Ganzes genommen besitzt dieses 
Hohlraumsystem die Form eines U mad entspricht hierin, grob gesehen, den 
Bauten anderer ira Sediment lebender Meereswiirmer. 

R 6 h r e  u n d  S c h o r n s t e i n  

Das distale Ende der R/~hre ist innen mit einer in Lamellen angeordneten 
Schicht aus feinstem Detritus verkleidet. Der Schornstein hat eine L~nge yon 
durchschnittlich 7 J 8  mm (Abb. 3). WATSON meint, dag diese Auskleidung 
m6glicherweise einen Lichtschutz darsteUt. Mir scheint jedoch wahrscheinlicher 
zu sein, dal~ dieser Detritusmantel eher dem Wurm eine Anheftungsm6glich- 
keit ffir die am Ubergang zur Scapha sichtbaren Hakenb0rsten bietet. Au~er- 
dem st6rte das Licht, wie ich feststeUen konnte, in keiner Weise Tiere, denen 
ich zu diesem Zwecke den Schornstein und Teile der RShre entfernt hatte. 

Die mikroskopische Untersuchung der abpr~iparierten Schornsteine ergab, 
dai~ sie aug zwei verschiedenen Baumaterialien bestehen. Man kann eine inhere 
Schicht yon einer /iui~eren Umkleidung unterscheiden. Das Baumaterial der 
inneren Schicht besteht aus mehreren Lagen - - b i s  zu vier - -  yon feinstem 
Detritus, tier seine Herkunft den Exkrementen und dem Detritus der gef6r- 
derten Sandmengen verdankt und mit .Schleim innig vermengt ist. Es konnten 
Bruchst/.icke yon Peridineenschalen und Algenf~iden erkannt werden. Die 
Gr6t~e der Teilchen ist abet so gering, dat~ eine Feststellung ihrer genaueren 
stofflichen Zusammensetzung unm/Sglich ist. Die ~ui~ere Umkleidung wird yon 
ebenfaUs dutch Schleim, abet regellos miteinander verhafteten Steinchen ge- 
bildet, die keinerlei Schichtung erkennen lassen. 

Am distalen Ende des Schornsteins, der sich wie die R~hre konisch ver- 
jfingt, befindet sich als Abschlug nach augen eine Membran (,Velum"), die in 
der Mitre eine Offnung zum Durchtritt des gef/Srderten Sandes und der Exkre- 
mente besitzt (Abb. 4, 5). Sie ist nicht mit Steinchen verkrustet, auch kaum mit 
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Detritus durchwirkt und zeigt keine Schichtenbildung. Dadurch besitzt diese 
Membran eine gewisse Elastizit~it. Es bleibt verwunderlich, da/~ dieses 

, V e l u m "  bisher fibersehen worden und sogar einem so aufmerksamen Beob- 
achter, wie W~TSO~, entgangen ist. Die Funktion der Membran konnte mit 
dem Binokular deutlich erkannt werden, doch ist das nur bei st/irkster Ver- 
gr6t~erung sichtbar. Durch ihre Anwesenheit wird den ausgeworfenen Sand- 
kSrnchen der Wiedereintritt ins R6hrenlumen bei schnell darauf folgender 
Ingestionsphase verwehrt. Der Einstrom yon frischem Atemwasser hat einen 
fiberaus kr/iftigen Sog. Es k6nnen also nur K6rnchen und Detritus bis zum 
Durchmesser der Velums6ffnung passieren. Derartige Schutzvorrichtungen sind 
bei der Lebensweise im Sediment unbedingt erforderlich und auch yon den 
Siphonen bei Mollusken bekannt. 
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Abb. 3. Lgngssdanitt durch den oberen Teil  der Wohnr6hre  und den Schornstein 
T = Wurmk6rper  mit  Scapha, K61bchen und Hakenborsten - -  W = Wohnr6hre ,  

einschichtig - -  S = Sdaomstein, mehrschichtig - -  K = Koprogene Schicht 

Abb. 4. Oberes Ende des Schornsteins 
V = Velum 

Abb. 5. Schema der Stellung des Velums 
a ---- beim Ingestionsstrom ~ b = beim Egestionsstrom 

Abb. 6. Tentakel  bei der Nahrungssuche an der  Sdaacht6ffnung 

Wie entsteht nun so ein Schornstein? Vielfada ist die Ansidat verbreitet, 
daft ein Ersatz des Sdaornsteins nach seinem Verlust nicht mehr stattfindet. Ich 
konnte aber beobachten, dat~ bestimmte Voraussetzungen erffillt sein mfissen, 
wenn ein neuer Schornstein entstehen soil. Sein Bau geht folgenderma/~en vor 
sich: Wird der vorhandene Schornstein mit einer feinen Pinzette abgebrodaen, 
so gr/ibt sich das Tier mit seiner R6hre langsam tiefer ein unter abwechselnden 
Schaufelbewegungen seiner Paleen. W/ihrend dieser Zeit ist die ungef~ihre 
Lage der R6hre nut bei FSrderung yon Sand auszumachen. In dieser Lage 
verharrt das Tier einige Tage ohne Ortsver~inderung. In der Zwisdaenzeit hat 
der ~r grofle Mengen yon Schleim ausgeschieden, mit denen er Steinchen 
festklebt (Steinschicht) und zu einer R6hre zusammenfiigt. Darauf wird durch 
Detritus- und Kotteilchen eine Innenwand an die Steinchenschicht angebacken 
(Kotschicht) und mit der des distalen R6hrenendes verkittet. Indem Kotschicht 
an Kotschicht yon innen her angelegt wird, steigt allm/ihlich die Festigkeit des 
neuen Schornsteins. Im Gegensatz zur Wandung der Wohnr6hre ist die 
Steinchenschicht mehrschichtig. Es kann nicht wie beim Wohnr6hrenbau mit 
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Hilfe des hufeisenf6rmigen Organs (WATSON 1927) eine einschichtige Wand 
errichtet werden, d a  das Tier seine Tentakel nicht dabei bettitigen kann. Die 
Baut~tigkeit ist also nut mittelbar. Spiilt man nach geraumer Zeit mit einer 
Pipette den neu erstandenen Schuttkegel behutsam fort, so erkennt man einen 
neuen Schornstein als Aufsatz der Wohnr6hre. Jedoch ltiBt sich das Experi- 
ment nidat beliebig hintereinander wiederholen. Anscheinend ist der Schleim- 
produktion, die den auf dern Rficken gelegenen Schleimdriisen (,.white glands" 
bei WATSON 1927) zugeschrieben werden mu~, eine Grenze gesetzt. Die Driisen 
ben6tigen eine gewisse Zeit, bis sie wieder geniigend Schleim bilden k6nnen, 
Ist am irgendwelchen Griinden die R6hre selbst verletzt, so versucht c[as Tier, 
falls obige Bedingungen nicht zutreffen, zuntichst durch schichtenweisen Anbau 
yon Kotteilchen und Detritus den Durchmesser der besch/idigten R6hren/~ffnung 
zu verldeinern. Derartige Wohnr/Shren habe ich des 5fteren beobachten k6nnen. 

K a m m e r b a u  

Die Kammer ist kein einmalig angelegter und st~indig ,bewohnter ~ Raum 
und wird auf der Suche nada Nahrung, die am der Lebewelt des End0- und 
Epipsammons besteht, st/indig ver/indert. Durch die T/itigkeit der Paleen 
werden die Seitenw~ndr bzw. der Kammerboden gelockert und mit den in 
st~ndiger Bewegung befindlichen Tentakeln nach Nahrung abgesucht. Die 
Tentakel, deren Innenseite eine feine Rinne bilden und die mit Flimmerepithel 
versehen sind, k6nnen weit fiber eine Tierl~inge ausgestreckt werden. An ihrer 
Innenseite gleiten die ergriffenen Teilchen durch die Flimmerung des Epithels 
aUm/ihlich in den Bereich der Mund6ffnung, werden dort geschmacklidl geprfift 
und schlieBlich verzehrt oder wieder fallen gelassen. 

Darmuntersuchungen haben ergeben, dab unter anderem Foraminiferen - -  
sogar gr~Bere Formen wie Rotalia und Miliola --, Ciliaten, Copepoden und 
Algen gefressen werden. Eine artliche und gattungsm~Bige Zuordnung der 
Nahrungsreste ist wegen der Feinheit der Uberreste in der Regel nicht mehr 
m/Sglida. Auch Kotballen yon Echinodermen, Mollusken oder Wiirmern be- 
fanden sich im Darm. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dab die Nahrung je nach 
den Bodenverh~iltnissen eine verschiedene Zusammensetzung hat. Die An- 
wesenheit yon Kotballen fremder Tierarten (Echinodermen, Mollusken u. a.) 
im Darm der Pectinaria legt die Vermutung nahe, dab auch jeglicher Detritus 
gefressen wird. 

Geformten Kot yon Pectinaria habe ich bei Untersuchungen des Darm- 
inhaltes und der Sandkegel bisher hie beobachten kiSnnen, obwohl letztere 
eifrig danach abgesucht wurden. Leider 1/iBt die Kot- und Detritusbekleidung 
der Innenwand des distalen R6hrenteils ebenf, alls keine weiteren Schl~sse auf 
die Bildung etwaiger geformter Exkremente zu. Wahrscheinlich gibt der Wurm 
fiberhaupt keine geformte Losung ab. 

S c h a c h t b a u  

Die Kamrner str mit der Bodenoberfl/iche in der Regel durch einen Schacht 
in Verbindung. Dieser kann genau so wie die Kammer beliebig durch einen 
neuen ersetzt werden. Es k/Snnen sogar zeitweise zwei Sch/ichte nebeneinander 
vorkommen, yon denen dann einer allm~ihlich einstfirzt. Der einzige, unver- 
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~indert bleibende Hohlraum des U-Systems stellt demnach nur die Wohnrbhre 
selbst dar. Die L/inge und Richtung des Schachtes ist verschieden und unterliegt 
Ver/inderungen, die in erster Linie yon der Ergiebigkeit der Nahrungsquellen 
bestimmt werden. Des 6fteren konnte ich bemerken, wie die sehr dehnbaren, 
in Ruhe etwa keulenf6rmig aussehenden Tentakel dutch den Schacht bis an die 
Oberfl/iche des Bodens wanderten, um sie eifrig nach Nahrung abzusuchen 
(Abb. 6). Allerdings gelingt das dem Wurm nur, wenn die R/Shre stark geneigt 
im Sediment steckt u n d e r  infolgedessen ziemlich dicht unter der Bodenober- 
fl~iche sitzt. 

Zur Anla.ge des Schachtes, fiber die WATSO~ sich nicht verbreitet hat, reift  
das Tier mit seinen Tentakeln aus den Seitenw/inden und der Deckenw/51bung 
seiner Kammer gr6fere Partikel heraus, wodurch schlieglich W~nde und De&e 
einstfirzen. Teilweise wirkt auch der Wasserstrom. der w/ihrend der Atmungs- 
phase mit beachtlicher Geschwindigkeit an den Kiemen vorbeiflieft, ebenfalls 
auf die Lockerung des Geffiges der W/inde ein. Dabei en~welchen die im 
Sediment vorhandenen Gasblasen und sammeln sich in den Ritzen der Decke 
und tragen ebenfalls zur Lockerung des Sandes bei. Es entsteht ein kleiner 
Schuttkegel, der durch peristaltische Bewegungen des Wurmk/Srpers nach und 
nach in die Gegend des Kol~fes gelan~ und mit zwei oder drel kr/iftigen 
St/i fen zwischen R6hrenwandung und Tierrficken nach auf~en bef6rdert wird. 
Zu diesem Zweck streckt das Tier seinen Kovf.e;n kurzes Stfick vor und zieht 
sich dann langsam mit seinen Paleen zuriick. Pl/itzlich verschwindet es mit 
einem kr~ftigen Ru& in  seiner R6hre und wirbelt durch den entstandenen 
Sog den Sand auf, wodurch dieser fiber seinen Rficken zu lie~en kommt. In 
einem Bruchteil von Sekunden erfolg'en alsdann die Auss#of~bewe~'un~'en. Es 
war WATSON sowohl wie auch mir nicht m6glich, den Verlauf des Sandes 
innerhalb der Wurmr6hre gen,au zu verfolgen, da ia die R/Shren n;cht ~'~nz 
durdasichtig sin& Versuch~. die ich zur besseren Beobachtun~ m;#. kfinstlichen 
R6hren aus Zelluloid anstellte, schlugen leider fehl. da die Wfirmer d;ese 
kfinstlicben, ihnen unbequemen Behausungen verliegen oder slch durch Hin,  
und Herbeweg,'ungen aus ihnen 7ll entfernen suchten. WATSON wollte abet an 
Tieren, deren R6hren v~511i~ aus Quarzsand bestanden, zesehen haben, daft der 
Strom mit dem Sand auf der Riickseite entlan~ verl/iuft. 

So wird also eine fort, w/i, hrende mechanische Durcharbeitun,~ des Sediments 
erreicht, die starke ~hnlichkeit mit der T/itigkeit von Arenicola oder der der 
Reg'enwfirmer besitzt. Da der Sand die Offnung der oben beschriebenen Mem- 
bran passieren mug, so k6nnen die K/Srndaen nie gr/Sger als desert O.uerschnitt 
sein. Daher ist auch der um den Schornstein sich anh~iufende Sandkegel fein- 
kbrniger als der umlieffende Boden. 

A t m u n g  

WATSON (1928) brachte durch seine eingehenden Untersuchun~en erstmalig 
Klarheir in den Vorgang der Atmung. Zuvor hatten J. BOHN (1902) und un- 
abh~ngig yon ihm FAUVr.L (1903) angenommen, daf  P. zwei verschiedene 
Wasserstrbme durch seine Wohnrbhre laufen lasse. Der eine sollte als Ein- 
strom (Ingestionsstrom) frischeS Wasser an die Kiemen bringen und so kr/iftig 
sein, dab er den Sand in der Nfi]ae des Kopfes aufwirbelt und in die Kammer 
und ihre Ritzen drfickt. Der andere sollte als Ausstrom (Eg~estionsstrom) den 
Sand hinausbef/Srdern, der yon dem Wurm nicht als Nahrung angenommen 
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wfirde. Die hierzu erforderlidae Pumpenbewegung sollte vom ganzen K6rper 
ausgefiihrt werden. WATSON berichtigte diese Annahme beider Autoren, indem 
er darauf hinwies, dab die Bauchwandmag des Wurmes in Ermanglung von 
Muskulatur zu einer regul/iren peristaltisdaen Bewegung nicht f~ihig ist mad 
beide StrSme auf ganz versdaiedene Weise erzeugt werden, wie auch ida 
beobadaten konnte. 

Der Ingestionsstrom verl/iuft an der ausnehmend dfinnen mad beweg- 
lidaen Baudawand zu den Kiemen. Die hierzu erforderlidaen Pumpbewe- 
gungen werden durda KontraktionsweUen der Schr/igrnuskulat'ur der Seiten- 
w~nde erzeugt. Durda intermittierende Ersdalaffung der Muskeln nimmt die 
bei der Kontraktion under Druck gesetzte K6rperflfissigkeit wieder ihre ur- 
sprfinglidae Lage ein mad verursadat eine Schwellung der Bauchwand, die stetig 
als Kontraktiomwelle nach vorn verlagert wird. Die WeUen verlaufen also 
von hinten nada vorn, nidat umgekehrt, wie WATSOrr meinte. Der Egestions- 
strom verdankt den starken L~ngsmuskeln des Rfi&ens seine Entstehmag. 
Hierzu wird auch vie1 mehr Kraft ben6tigt, da ja  mit dem Strom gleidazeitig 
Sand befSrdert wird. Bei diesem Vorgang tritt auda die Scapha in T~tigkeit 
und wirkt/ihnlida wie ein Spaten. Beide StrSmungsridatmagen wedaseln mit- 
einander ab, indem einer geraumen Atmungszeit, die in mehrere Ingestions- 
phasen zu je $ Sekmaden unterteilt ist, eine Zeitspanne des Auswurfs folgt, 
die zeitlida genommen stets nut einen Brudateil der Ingestionsphase ausmadat. 

Es interessiert nun, wie beide StrSme im Kammersystem welter verlaufen. 
Dazu f/ihrte ida bei mehreren Wiirmern, die v611ig ungest6rt im Sediment 
sas durch die Sdaadat6ffnung mit einer Pipette Bolus alba, Methylenblau 
oder eine Suspensionyon Tierkohle ein. Es erfolgte jedesmal eine Reaktion in 
der Weise, dag die Reagentien aus dem Schornstein je nach Konzentrations- 
st/irke des Mittels bereits nada wenigen Sekunden bis zu einem Zeitraurn einer 
Minute in Verbindung mit Sand ausgesto/~en wurden, wobei namentlida bei 
Bolus alba die Kraft der Ausst6ge 1;ingere Zeit in unverminderter Heftigkeit 
andauerte. Methylenblau und Suspensionen von Tierkohle eigneten sich in- 
folge des hohen Dispersionsgrades nidat so sehr, da ihre Wirkung nicht ein- 
wandfrei erkannt werden konnte. Augerdem waren diese Mittel auf dem 
Untergrund nidat gut sidatbar. Bei Bolus alba dagegen, die sich als Reagens 
wegen ihrer weis Farbe und ihrer Sckwere auf dem Untergrund und 
Schadateingang besonders scharf abhob, war niemals ein Sog durch die Dffnung 
des Sda, adates zu erkennen, vielmehr drang Bolus alba ganz langsam ein. Diese 
Tatsadae l~/~t den SdaluI~ zu, dat~ der Ingestionsstrom durda die SdaadatSffnung 
langsam heraustritt mad der Zutritt yon Bolus alba verlangsamt wird. Be- 
obadatmagen mit st~rksten VergrSt~ermagen machen diese Annahme sehr wahr- 
sdaeinlida. Jedenfalls ist der Strom sehr sdawach. Es ist auda m6glida, dat~ ein 
Tell des Atemwassers in die Liicken des Sediments gedrfickt wird. Versudae, 
die drei oben genannten Reagentien mit einer Pipette in unmittelbarer N~ihe 
des Schornsteins dem Atemstrom beizufiigen, wurden unverzfiglida mit heftiger 
F6rderung yon Sand beantwortet. Hierzu spielt also die relative Reinheit des 
Atemwassers eine grot~e Rolle. Sie wird in erster Linie yon den kleinen War- 
zen am Rande der Scapha wahrgenommen, die ,ihnlida wie die Halteren der 
Diphteren gestaltet sind und wahrscheinlich Organe des chemisdaen und des 
Str6mungs-Sinnes sind. Denn Tiere, denen ida die Scapha entfernt hatte, 
lies mit Bolus alba versetztes Wasser in ihre RShren eindringen und bef6r- 
derten es erst nach etwa 30 Sekunden wieder zusammen mit dem Sediment 
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hinaus. Ob die Scapha, wic behauptct wird, augerdcm noch cinc optische 
Funktion bcsitzt, mtif~tc tiberprfift wcrden. 

Zusammcnfas sung  

P. koreni wurde im Aquarium gehgltert und Bau und Funktion des R6hren- und 
Kammersystems untersucht. 

1. Das Kammersystem setzt sich aus Wohnr6hre mit Schornstein, Kammer und Schacht zu- 
sammen und ghnett als Ganzes genommen den U-R6hren anderer Meeres~viirmer. 

2. Der Schornstein ist ein akzessorisches Gebilde der Wohnr6hre und kann unter besonderen 
Bedingungen neu gebildet werden. Es besteht aus einer gus Steinchenschicht und einer 
inneren Lage koprogenen Ursprungs. 

3. Am distalen Endes des S&ornsteins befindet sich eine elastische Membran (Velum) aus 
verhartetem Schleim, deren Aufgabe die Fernhaltung gr6gerer, ira Wasser flottierender 
Partikel yore Atemstrom ist. Der yam Wurm gef6rderte Sand kann infolgedessen niemals 
gr6~er als der Durchmesser der Velum-13ffnung sein und unterscheidet si& in der Korn- 
gr6tle vom umgebenden Sediment. 

4. Bei der Atmung verlaufen die Pumpenbewegungcn ,con hinten nada vorn. 
5. Der Atemstrom passiert das Kammersystem und tritt mit ganz geringer StrSmungs, 

geschwindigkeit aus der SchachtSffnung heraus. Ein Tell des Wassers verschwindet im 
Sediment. Der Egestionsstrom ist nut in seinem Verlauf durch WohnrShre und Schacht 
festzusteUen. 

6. Die Scapha besitzt in den kleinen KSlbchen an ihren Flanken Organe des chemischen bzw. 
des Str6mungs-Sinnes. 

7. P.k. ernghrt si& yon den Klcin-Organismen des Endo- und Epipsammons. Es ist sehr 
wahrscheinlich, dai~ auth Detritus gefressen wird. Geformte Losung wurde hie beobachtet. 
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