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A. Einleitung. 
1. Aufgabe der Untersuchung~). 

Die vorliegende Untersuehung 2) befa[3t sich mit einem Meeresgebiet, dessen 5kologische 
Bearbeitung aus mehreren Grtinden lohnend erschien. 

Die Bioc(~nose einer Austernbank ist das erste Studienobjekt gewesen, an dem der Be- 
griff der Lebensgemeinschaft herausgearbeitet worden ist. K. MoBius kennzeichnet in seiner 
Schrift ,,Die Auster und die Austernwirtschaft" (1877) den neuen Gesichtspunkt in der l]ber- 
~chrift zu Abschnitt 10: ,,Eine Austernbank ist eine Bioconose oder eine Lebensgemeinde" und 
gab eine erste Definition. 1892 stellte er auf der Helgolander Bank Untersuchungen an, die er 
[n seiner Arbeit ,,Ober die Thiere der schteswig-holsteinischen Austernb~nke, ihre physikalischen 
and biologischen Lebensverhaltnisse" (1893, Kapitel 7) beschrieb; ferner enthalt diese Schrift 
Erweiterungen der BiocOnosen-Definition. Es mui)te wertvoll erscheinen, an einer yon M<)~tus 
tmtersuchten Bank mit quantitativen Methoden und einem regional erweiterten Arbeitsgebiet 
die Verhaltnisse der Lebensgemeinschaft naher zu untersuchen, khnlich wie dies auf den Wa.tten- 
meerbanken durch HA~-MEIER und KXNDLI~T: (1927) geschehen ist. 

Eine veto Verfasser ausgeftihrte Bcarbeitung der Bodenfauna der der Austernbank be- 
aachbarten ,,Tiefen Rinne" (CASTERS, 1938) hatte gezeigt, dab in dieser isoliert eine eigene Bio- 
c0nose, die ,,Nucula nucleus-Gemeinschaft" besteht. Es war nun seit HEINCKE (1894) bekannt, 
dab die ftir die Lebensgemeinschaft der Tiefen Rinne namengebende Muschel aueh auf der Austern- 
bank zu finden ist, und manehe andere faunistischen Eigenarten wiesen darauf hin, dal~ wir as 
hier mit einer abseits gelegenen Siedlung dieser BiocOnose zu tun haben. Eine Bcarbeitung 
dieser Fragen stellte also eine Erweiterung der Untersuchungen in der Tiefen Rinne dar und 
hatte zur Aufgabe, die Stellung der Austernbank-Lebensgemeinschaft zur BiocOnose dcr Ticfen 
Rinne zu ermitteln. 

1) Anm. des Herausgebers (I~AGMEIER). 
Die I-Ielgolander Austernbank war d~s Ziel vieler Exkursionen,  seitdem HelgoIand yon :Biologen beslwht 

wurde. Sie war ]a in jenen Zeiten, we man die Bodenf~una nur  nach Dretschfangen untersuchte,  die ergiebigste Fang- 
~'telle un4  bmchte  stets reiche Auswahl ~n grol~eren Tleren, namentl ich eine Fulle yon festsitzenden Formen. Es war 
d~her nathrlich,  daI3 aueh die Biologische AnstMt gleich beim Beginn ~ r e r  Arbeiten im Jahre  1892 dm Fauna der  Austern- 
bank untersuchte.  Die schonen faunistischen Arbelten yon I-IEINC~:E und H ~ L A V B  geben hiervon em beredtes  Zeug- 
nis. hToch groBer war aber  der  Weft  der  Austernbank ffir die Biologische AnstMt, wenn es gMt, Material fur Museen 
*and fur den Univers i ta tsunterr icht  zu sammeln, Die ersten auf Anregung von H~I~CK~*) im Nordseemuseum der An- 
stalt  gezeigten okologlsehen Prapamte,  sogen~nnte ,,Alkoholarien" waren von Oberpraparator  I=[~-~Ic~s m~t Tieren 
tier Austernbank hergestellt. Zur Versorgung der  Arbeitsplatze ~n tier Anstal t  wulden m~mer winder Tiere yon der  
Austernbank geholt und manche wertvolle Arbe~t kam auf dmse Weise zustar, de. Als die Anstalt  d~nn naehdem i.  Welt- 
kriege ihre Kurse emrichtete,  wnrde auch ffir dlese dm Austernbank d~s Ziel der beliebtesten Exkursmr, en und br~ehte 
iedesmal reiches Anschauungsm~teriM. Es war daher  schon ]ange geplant, die ]~ank 0inch naeh neueren Methoden 
zu untersuehen. Den Anf~ng dazu sell dm vorliegende Arbeit  yon Dr. C~sr~Rs bi]den, der  smh durch seine Arbeit  uber  
die Helgolander Tiefe Rmne m die Faun~ eingearbeitet hat. 

Die wirtsehaftliche Bedeutung der  Helgolander Austernbank ist schon vor dem 1. Weltkrieg s tark  zurhck- 
gegangen und  ist je tzt  g~nz verschwunden. Da sie im tiefen Wasser liegt und  yon einem starken Gezeitenstrom be- 
strichen wird, ist es nicht  praktmeh, sie in Kul tur  zu nehmen,  wie dies z. B. bei den nordfriesischen Austernbanken 
mbglich und ~ussiehtsreich ist. Eme eingehende, besonders auf da~ Vorkommen und die Besehaffenheit der  Austern 
~uf der  t te lgolander Bank gerichtete Untersuchung mfiBte noch durchgefiihrt  werden. Einige Angaben werden von 
Dr. C~SP~RS bereits gem~eht, doch erlaubte es ihm dm Kfirze der  hieslgen Arbeitszeit  nicht, die Beobaehtungen fiber 
die Auster selbst auf eine breitere Crundlage zu stel]en. Immerhin  ist durch die Bearbe~tung der  Bodengreiferf~nge 
eine Grundlage ffir die Benrteilung des Ms Austernbank anzusehenden Meeresb~dens gesehaffen. 

*) Vgl. die Ango, ben yon P L A ~  in Verhandlungen der  Deutschen Zoologischen Gesellschaft 1903. 
2) Die Arbei ten wurden ausgefiihrt auf Grund emes Stipendiums der I)eutschen Forschungsgemeinschaft.  
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Es war bekannt, da~ auf der Austernbank friiher eine ausgedehnte Austernfischerei 
betrieben wurde, die aber zwischen 1910 und 1923 ganzlich eingestellt werden mu~te, da die 
Zahl der Austern in starkem Ma~e abnahm, so da~ der Fang nicht mehr lohnte; auch heute 
sind aur noch ganz wenige Austern dort zu linden. 

Das Problem war, w/eweit das Verschwinden eines der wichtigsten Glieder de~ i~ioc0no~e 
eine Veranderung auch der iibrigen Fauna zur Foige gehabt hat.  

I[. Das bearbeitete Gebiet .  

Die Untersuchungen wurden 1938 an der Biologischen Anstalt Helgo]and durchgef/ihrt; 
die Ausfahrten fanden mit dem Stationssehiff ,,Makrele" stattl). Die quantitativen Bodenproben 
wurden mit dem 1/to qm erfassenden Petersen-Bodengreifer (100 kg) gewonnen (vergl. C~PERS, 
S. 4)2). 

For eine Untersuchung uber die Stellung der Austernbank-Lebensgemeinschaft war es 
erforderlich, auch die Fauna der n~heren umliegenden Meeresgebiete zu kennen, um die Grenzen 
fest legen zu konnen und die mannigfachen I~berg~inge zu ermitteln, vor allem, da das Areal der 
eigentlichen Austernbank recht klein ist. 

In Karte Abb. 1 i~  das bearbeitete Stationsnetz eingetragen worden. Es enthalt die 
Umgebung der Austernbank naeh allen Seiten, im Norden his zur Loreleybank, im S/~dwesten 
bis zur Tiefen Rinne (genaue Lage der Austernbank s. Abschn. B I I ] ) .  Insgesamt umschlieBt 
die Bearbeitung einen Meeresraum von 25 km 2. Die Zahl der Stationen betragt 44, die Reihen- 
folge der Numerierung ergab sich dutch die Folge der Ausfahrten. Einige Stationen wurden 
mehrfach untersucht. Bei dem engen Stationsnetz und den schroffen faunistischen Ubergangen 
muf~te die Peilung recht genau sein und richtete sich nach den vorhandenen Marken: zun~chs~ 
verschiedene Punkte yon Helgoland und der Dune (Peilung der Austernbank s. Abschn. B I I I ) ,  
ferner im Norden 2 Tonnen am Rande der Loreleybank. Bei dem unruhigen Relie~[ war auch 
eine Tiefenkontrolle yon Wert (Eeholot). 

B. Der Lebensraum. 
I. ] Iorpho log ie .  

Die Grundlage zur Kenntnis der Morphologie des bearbeite~en Gebietes bildet die Deut- 
sche Adm.-Karte.Nr. 88, Helgoland 1 : 15 000 (1913, beriehtigt 1935), die das bearbeitete Meeres- 
gebiet enthalt, und naeh der die Tiefenlinien im Abstand yon 2.5 m gezeichnet wurden: Abb. 1 
(im Westen am Steilabfall zur Rinne wurden einige 2.5-m-Linien nicht ganz durchgezeichnet). 
Abb. 2 zeigt das bearbeitete Gebiet in plastischer Darstellung und soll eine leichtere l~bersicht 
uber die morphologischen Verh~ltnisse ermogliehen. 

Das Gebiet wird dureh zwei Gegens~tze charakterisiert: Im Norden die Loreleybank 
mit  Tiefen ~ 17.5 m u n d  im Shden ein Ausl~uier der Tiefen Rinne ~ 40 m (die grO~te Tiefe 
der Rinne betragt 60 m). Zwischen Loreleyban.k und Rinne sehiebt sich nun ein zweites flache~ 
Gebiet, das sich an zwei Stellen bis 20 m erhebt, im ganzen aber durch Tiefen yon 20--25 m 
gekennzeichnet ist. Zwischen dieser Erhebung und der Loreleybank liegt ein bis 32 m herab- 
reiehendes Tal, das die Loreleybank im Halbkreis umschlieBt. Das siidliche flaehe Gebiet fallt 
dann g]eichmhl~ig zu dem Auslaufer der Tiefen Rinne ab (die ttaupterstreckung der Rinne ist 
welter westlieh, die gr~l]te Tiefe finder sieh siidlich yore Helgol'~nder Leuehtturm). 

Im Osten treten Tiefen yon 25--27.5 m auf, die in das allgemeine :Niveau des weiteren 
Meeresgebietes iibergehen. Im Westen ist die Grenze durch den Helgotander Felssockel gegeben, 
vor den sieh aber noch eine weite nt~rdlich geriehtete Ausbuchtung der l~inne schiebt, die in 
allerdings flachem - -  Zusammenhang mit dem siidlich die Loreleybank absehlieBenden Tal steht. 

1) Es ist mir mehr als eine Pflicht, allen Herren der Bielogischeu AnstaIt, clie reich wieder weitgehend bei 
meinen Arbeiten unterstt2tzten, bier meinen Dank zu sagen, besonders dem Direktor Prof. Dr. A. HAG~IER. der mir 
die Institutsmittel zur Verfitgung stellte, meine Untersuchungen stets mit groBem !nteresse verfolgte und mit vie|e~ 
Ratscht~gen zu ihrem Gelingen beitrug. Der Kapitan der ,,Makrele", Herr Fisehmeister J. HoI,~AN~, hatte die see- 
mannische Leitung der Arbeiten und machte mir manche wer~volle Mi~teilung hber den fruheren Zustand der Austern- 
bank. Hierfur sehulde ieh auch Herrn Oberpraparator J. H~P~CHS Dank, der eine l~iille yon alten Aufzeichnungen 
nach eigenen Beobachtungen gesammelt hat, die in der Faunenliste Aufnahme fanden. Herr Dr. H~RTLI~O ubernahm 
wieder die Nachbestimmung einiger Museheln und Schnecken. 

2) Die oft notwendigen Vergleiche mit der Tiefen Rinne beziehen sich auf die Arbeit des Verfassers (CAsPERS. 
1938), und Hinweise hierauf sind im Text dureh ein C. und die Seitenangabe gekennzeichaet. Auf diese Arbelt mul~ 
aueh in bezug auf die benutzte Teehnik, Systematik der Bioc6nosen usw. verwiesen werden. 
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In Abb. 12 und 13 sind drei fiberh0hte Querschnitte durch das bearbeitete Gebiet ge- 
zeichnet. Der Schnitt in Abb. 12 geht etwa ostwestlich, yon Star. 7--13 und berfihrt die Austern- 
bank an ihrem Sfidende bei Star. 10. Der Schnitt yon Abb. 13 a geht ~,on der Loreleybank aus 
und schneider die sfidliche Erhebung an ihrer flachsten Stelle west]ich der Austernbank. Der 
Schnitt Abb. 13 b ffihrt ebenfalls yon der Loreleybank aus nach Stiden bis zur Austernbank 
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(Star. 34--41). In  beiden Profilen tr i t t  die Senke zwisehen der Loreleybank (Star. 27 und 34) 
und der s fidlichen Erhebung (Stat. 15 und 33) deutlich hervor. Am stidlichen Abfall dieser Er- 
hebung liegt die Austernbank (Star. 41 in 13 b). Diese Beziehung zum Hang ist auch in Abb. 12 
zu erkennen. 

Im ganzen haben wi res  im Vergleich zu den sonstigen, erst bei groBen Streeken H0hen- 
unterschiede aufweisenden Gebieten der siid]ichen Nordsee mit einem recht unruhigen Relief 
zu tun. Wenn auch die Austernbank als am siidlichen Hang des zwischen Loreleybank und Rinne 
gelegenen flachen Gebietes gekennzeichnet wird, so ist doch aus der Morphologie kein weiterer 
I~Iinweis ftir eine genauere Lageangabe m6glich. 

12' 

7 0 ~6" 

11' 

54 • 10' 

9" 
57' 58' 59' S o 7" 2" 3 '  4" 

Tiefon: < 2 0  20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 3 7 , 5 > 4 0  m 
bis bis bis bis bis bis bis bis 
22,5 25 27,5. 30 32,5 35 37,5 40 

Abb. 2. Tiefenkarte der Umgebung der Austernbank (hlerin liegendes Stationsnetz in Abb. 1). 

II. Das Sediment. 
a) Allgemeine ¥ertellung. 

Die Verteilung der Sedimenttypen im untersuchten Gebiet weist eine grol3o Mannig- 
faltigkeit auf, deren Bedeutung ftir die Verbreitung der Fauna noch durch sehr sehroffe ~ber- 
g~nge vergr61~ert wird. 

Als Unterlage ffir die Aufstellung der Sedimentkarte Abb. 3 dienten die bei jedem Boden 
greiferfang gemaehten Notizen fiber die Beschaffenheit des Bodens, vermehrt  durch die Unter- 
suchung des Siebrestes, d.h.  aller Bestandteile fiber l mm (s. C.~ S. 16)a), dessen Menge und Gr6Be 
wiohtige Aufschltisse fiber die groben Bodenbeimischungen er]auben. Von jedem Siebrest wurden 
daher neben der zoologischen Bearbeitung (s. Abschn. D IV 3) das Gesamtgewicht und die vor- 
handenen anorganischen Beimischungen festgestellt. ~ Hinzu kamen Korngr0Benbestimmungen 
yon 9 Stationen, deren Lage in Abb. 3 mit eingezeichnet ist. 

In der Karte  Abb. 3 sind drei Haupt-Bodentypen zu erkennen: 
1. Das reine Sandgebiet im Norden, das die Loreleybank kennzeiehnet. Ein zweites 

kleines Sandgebiet f indet  sich in den flachsten Teilen der Erhebung zwischen Loreleybank und 
Tiefen Rinne (zwischen Stat. 17 und 23). 

2. Das reine Sehliekgebiet im Siidosten. 
3. Das auf eine kleine Flaohe besohr~nkte Sohillgebiet am Siidhange der mittleren Er- 

hebung zu dem Rinnenausl~ufer. 

1) s. Anm. 2, S. 121 
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hbb. 3. Karte der Sedimentverteilung im Untersuchungsgebiet. 
Die drei Komponenten Sand ~ Schhck - -  Schill in verschiedenen 
Mischungsgraden entsprechend den natiir]ichen Yerhaltnissen (vergl. 
C., S. 28). Lage der Stationen, yon denen Korngroflenbestimmungen 

vorhegen (vergh Abb. 4). 

Diese Gebiete t re ten  aueh a l f 
den drei Querschni t ten  Abb.  12 umt 
13 deutlich her~'cr. 

In  den fibrigen Tcilen f inder  
man  verschmdene Mischungsgra(b 
der drei K o m p o n e n t ( n  S c h l i c k -  
Sand - Schill. An der t iefsten Stel 
des siidlieh der Lore leybank gele f c- 
nen Tales ist no(h  ein kleines (:(-  
blot reineren Schlieks zu becL- 
aeh ten  (s. auch den Querschni t t  
Abb.  13 b), fe rne ,  f indet  sich hier 
stellenweise auch eine Schillan- 
reicherung. Zu bemerken ist, dab 
die Vertcilur g der Boden typen  nicht  
dutch die Morphologie gegeben ist. 
Lediglieh der reine Sand der Lore-  
]eybank f indet  im Norden seinen 
AbschluB dutch  die 20-m-Linie. 

Das als dr i t te r  Boden typ  ge- 
nannte ,  auf eine kleine F1/~che be- 
schrankte  Schillgebiet besi tzt  sehr 
seharfe Grenzen und  wird yon  an- 
dersart igen B0den umgeben.  D i e -  
s e s  S c h i l l g e b i e t  i s t  d i e  
A u s t e r n b a n k !  Das Sediment  
bi ldet  neben der lebenden F a u r a  
d~s einziee Kennzeiehen,  das die 
Bank  festlegt. 

h) Der Aufbau des Sedimentes.  

Wie berei ts  oben gesagt, konn te  die erste ~Jbersicht, die auf Grund der bei jedem Greifer- 
fang gemaehten  Notizen fiber die Bodenbeschaffenhei t  gewonnen wurde, ver t ief t  werden durch 
geologische Korngr6{]enbest immungen und Untersuchungen fiber die Menge der groben Bestand- 
tei le im Siebrest.  

Es  liegen K o r n g r O B e n b e s t i m m u n g e n l )  yon  9 Stat ionen vor, deren Lage 
in Abb. 3 angegeben ist. Das Ergebnis ist in Abb. 4 graphisch dargestellt .  Zusammen mit  dies~n 
Bes t immungen  wurden von den Stat ionen,  bei denen ein grof~erer Anteil  von Frakt ionen  un te r  
0.1 m m  entha l ten  war, Gluhver lust  und  CaCO a bes t immt ,  so dab ein Anhal t  uber  die Meuse 
der organisehen Substanz und  der beigemisehten organischen Sehalen gegeben ist. Dm Ergeb-  
nisse sind folgende: 

Station 3 . . . . . . .  
,, 15 . . . . . . .  
~,  1 7  . . . . . . .  

~ 2 8  . . . . . . .  

Gluhverlust CaCOa 

9.7 10.85 
2.5 1.50 
3.3 2.60 

10.0 10.10 
9.2 11.60 

Die Korngr6Benana]yse yon  Star.  3, die am Rande  der Aus ternbank ge]egen ist, zeigt 
den s tarken Anteil  der S taubf rak t ionen  (a--c) .  Die Menge des beigemischten Schills t r a t  in 
der eingewogenen Menge nieht  in Erseheinung,  'da kleine Schalenbruchstucke nur  wenig ent- 
hal ten sind. Die Frakt ionszusammensetzung ergibt  also fiir den Schill der Austernbank keia 
eharakterist isehes Bi]d. DeutIich ist  aber  auch der hohe Antei l  der F rak t ion  d zu erkennen,  

1) Fur die Ausfuhrung dieser Bestimmungen im Laboratorium der Deutschen Seewarte, Hamburg, danke 
ich Herrn Prof. O. PRAT~E. 

Die Stufen a--c wurden im Kopecky-Apparat gescht~mmt, die ilbrigen gesiebt (vergl. PRATJE, 1931). Die 
bei Proben aus der Tiefen Rinne ausgefuhrte Trennung der Stufe a in al < 0.003 mm uud a~ 0.003--0.01 mm (s. C., 
S. 18) wurde hier weggelassen. (~)ber die Bezeichnung der Fraktionen vergl. C., S. 18.) 
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T a b e l l e  1. 
G e w i d h ~  d e s  S i e b r e s t e s  a u s  B o d e n g r e i f e r - F ~ n g e n  

y o n  v e r s c h i e d e n e n  S t a t i o n o n .  

. . . . .  ~-n Sandgebiet 
Austernbank Loreleyb k osthch der Schhckgebiet 

Austernbank 

27 33 Station . . . .  
g • . • . • . 

Hauptanteil . . 

1 0  _ 4 1  

1450 1200 

Grober Schill 

70 

Sand 

90 

Sand 

_ _  310 

Feiner Schill 

die vorwiegend als Sand angesprochen 
werden muB, wie er fas t  ausseh!ieBlieh 
bei Star .  28, also a m  Sudrand  der  
Lore leybank,  auf t r i t t .  ~ E ine  hohe  
Beimisehung der  S taubf rak t ionen  ist  
besonders bei  Star .  20 zu bemerken ,  
dureh die das  Sehliekgebiet  im Stid- 
osten der  A u s t e r n b a n k  gekennzeieh-  
net ist. Bei  S ta t .  23 ist die F r ak t i on  e 
vorherrsehend.  Die Probennot iz  t au te r  
hier , ,Grober  Sand,  ganz wenig Schl ick".  
Diese F r a k t i o n  h e b t  sich auch  bei  
Star .  39 hervor ,  h a t  ferner bei Star .  9, 
15, 17 und  35 einen grol~en Anteil .  
Dieser  grobe Sand, der im Umkre i s  
der Aus t e rnbank  dem Boden  in ver- 
sehiedenen h]isehungsgraden beig(-  
meng t  ist, ist  also eine Frak t ions-  
stufe gr6ber  (0.25--0.5 ram) als der  
yon  der  L o r e l e y b a n k  (0.1--0.25 ram,  
S ta t .  28). 

Die groben Bestandte i le  des 
Bodens t r e t en  s ta rker  in Erscheinung 
i n d e r  M e n g e  d e s  S i e b r e s t e s  
(tiber 1 ram) aus  den Bodengreifer-  
Fangen.  I n  Tabel le  1 ist  das Gewicht  
von  Siebres ten aus  versehiedenen Ge- 
bieten angegeben.  B e m e r k t  sei, d a l  
dies ke ine  absoluten ,  auf  die gleiehe 
eingewogene Bodenmenge  sich be- 
ziehende Zahlen sind, sondern dab  
sie dureh die Menge des jeweils v o m  
Bodengrei fer  gefag ten  Sedimentes  be- 
einfluBt werden.  Durehsehni t t l ich  han-  
de l t  es sieh u m  8 e m  Bodent iefe  bei  
e iner  Flgehe y o n  ~/~0 qm.  

Der  s ta rke  Ante i l  des Schills 
a m  Aufbau  des Sedimentes  auf  der  
A u s t e r n b a n k  ist  deut l ieh zu erkennen,  
besonders  im  Gegensatz  zu den  Sand- 

Abb. 4. Korngr6Benbestimmungen aus dem 
Untersuchungsgebiet. Lage der St~tionen s. 

Abb. 3. Anteil der Fraktionen in °/o. 
a = <0.01 mm e = 0.25---0.50 mm 
b = 0.01--0.05 mm f = 0.50~1.00 mm 
c = 0.05~0.10 mm g = 1.00--2.00 mm 
d = 0.10--0.25 mm a = >2.00 mm 
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und Sehliekgebieten. Bezeichnend ist, dab sieh im Sehlick stets auch eine gr6flere Anzahl yon 
Sehalen der hier lebenden Muschel- und Schneckenfauna finder. Die an lebenden Tieren der 
Makrofauna sehr armen Sandboden weisen auch eine entsprechend geringe Beimisehung yon 
organischen Resten auf. Von den mineralischen Beimengungen haben in Sandgebieten die 
groben Sandkbrner den starksten Anteil (fiber 1 mm). Kleine Steine und Sehtaekestfieken 
sind recht selten (vergl. Tabelle 8). Wurmr0hren spielen aui3er yon Sabetlar~a quantitativ 
keine Rolle. 

e) Der Boden der Austernbank. 

Das Sediment der Austernbank, das ja, wie oben festgestellt wurde, neben der leben- 
den Fauna das einzige Mittel zur Festlegung der Bank ist, wird dureh mehrere Eigenarten ge- 
kennzeichnet: 

1. Durch die Menge des Schills tiberhaupt (s. Tabelle 1: Stat. 10 und 41, ferner Tabelle 8: 
Sta¢. 10). Einen entsprechenden Schillreichtum finder man in den tiefergelegenen Gebieten 
der stidlichen Nordsee nur noch in der benachbarten Tiefen Rinne (vergl. C., S. 21), so dal3 schon 
hierdurch eine enge Beziehung zu dieser bes~eht. Allerdings flbertreffen die schillreichsten Ge- 
biete der Rinne die Austernbank beinahe um das Doppelte (bis 3000 g in einer Probe). 

2. Dutch die Grol3e der Siebrestbestandteile. Dies ist besonders durch die grol3e Zahl 
der Austernschalen bedingt, die auch gewichtsm~13ig unter den Schalen vorherrschen (vergl. 
Tabelle 8: Stat. 10). Auch in der Rinne finden sich Austernschalen, jedoch nicht in dieser An- 
h~ufung, so da[3 wir hierin eine besondere Eigenart der Austernbank sehen mflssen, welche sJe 
mit den Wattenmeer-Austernb~nken gemeinsam hat. Ffir die Rinne ist die gro~e Zahl der klei- 
neren ~¢Iuschelbruchstficke kennzeichnend, die auf der Austernbank stark zurucktreten, so dal~ 
die grol3en Schalen unmittelbar dem sandigen Schlick eingelagert sind. Hieraus ist auch das 
Korngr013enbild von Stat. 3 (Abb. 4) zu erkl~ren. 

3. Durch die beigemengten Pfimp-Mengen (R0hren yon Sabellaria). Diese bilden einen 
der eharakteristischsten Bestandteile der Austernbank; in Stat. 10 (s. Tabelle 8) wird 68~o des 
Gesamtsiebrest-Gewichtes yon ihnen eingenommen, w/~hrend die Austernschalen nur einen Ge- 
wichtsanteil yon 20~o haben. Ffir einen Tell der Tiefen Rinne ist frriher viel der Name ,,Piimp- 
grund" verwendet worden auf Grund der reich vertretenen Rohren, doch haben diese hier nur 
einen Anteil yon 3.6~o (vergl. C., S. 98, Tabelle 20). 

Zusammenfassend zeigt sieh also, dab das Sediment der Austernbank durch den Schilt- 
reichtum ~bereinstimmungen mit der Tiefen Rinne aufweist. Die Rinne zeigt die gr69ere Schill- 
menge, hervorgerufen dutch viele kleine Bruchstricke, doch treten auf der Austernbank mehr 
gr613ere Schalen auf, die unmittelbar dem sandigen Schlick eingelagert sind. Ferner ist auf letz- 
terer ein viel st~rkerer Anteil an Primp festzustellen. Das Grundsediment, der sandige Schlick, 
ist in beiden Gebieten das gleiche, die Unterschiede beruhen auf der verschiedenen GrSi~e und 
Menge der Sehill- und Wurmr6hren-Einlagerungen. Ftir die Grenze des Austernbank-Sedimentes 
ist noch der schroffe ~bergang zu den benachbarten, ganztich anders aufgebauten Boden cha- 
rakteristisch. Unmittelbar im Sfidosten schliel3t das weiche, nut  wenig Schill enthaltene Schlick- 
gebiet, im ~resten der grebe, fast v611ig schillfreie Sand an, wie es auch die Bodenkarte Abb. 3 
und der Querschnitt in Abb. 12 zeigt. Die Grenze zwischen dem Schlickgebiet und der Austern- 
bank li~uft zwischen Star. 9 und 10, also innerhalb einer Strecke yon rund 650 m; eine ~ber-  
gangszone ist hier kaum vorhanden. 

Im Norden liegen" sehlickige Sande mit geringer Schillbeimischung, im Suden zieht sich 
der reine Sehliek bis zu Gebieten mit stiirker sandiger Beimisehung hin. 

IIL Die Lage und Griil]e der Austernbank. 

Wie bereits mehrfach bemerkt, nimmt die Austernbank einen sehr kleinen l~aum am 
Abfall der Erhebung sfidlieh der Loreleybank zu einem Rinnenauslgufer ein. Da die Bank keine 
morphologischen Besonderheiten kennzeichnen, ist eine sehr genaue Peilung auf Grund von Land- 
marken auf Itelgoland und der Dune notwendig, die nur bei sehr sichtigem Wetter mOglich ist. 

Die wichtigste Landmarke, die auch yon den frfiheren Austernfischern stets benutzt 
wurde, wird durch die Nordkante der Insel gebildet, welche genau vom Leuchtturm der Dtine 
gedeckt werden muB. Auf dieser Linie fghrt man bis zur Bank, die dann durch Loten ermittelt 
wird; sie liegt bei einer Tiefe von 23m28 m. Auch H~N~INa, der in seinem nicht ver0ffentlichten 
Dienstbericht fiber die Helgolander Ansternbank (1900, vergl. Absehn. C I) genaue Angaben 
fiber die Lage der Bank macht, gibt ftir diese 14--16 Faden an1). I-IENKING erwahnt als Anhalt 

1) Den D~enstbericht konnte ich in der Biologischen Anstalt einsehen. Die Anst~lt bewirkte auch die Ge- 
nehmigung zur Veroffentlichuag eimgsr Ang~ben des B~rmh~es. 
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frir die Orientierung noeh den Primp. ,,Zusammen mit dem Primp kommen alsbald leere Austern- 
schalen und lebende Austern in das Fanggera.t und stellen damit die Bank sicher." Heute ist 
noeh eine Querpeilung zur Tonne Loreleybank-Sfid mbglich. 

Aus dem Bericht HENKINGS ist such das Ergebnis ether Vermessung der Bank, die 1900 
vorgenommen wurde, zu ersehen. Diese ist damals yon der Biologischen Anstatt mit Unter- 
stiitzung der Kommandantur yon Helgoland mit Hilfe yon Winkelmessungen ausgefuhrt worden. 
Die Enden der Bank wurden durch Bojen gekennzeichnet. 
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Abb. 5. Verbreitung der Sabellaria-t~0hren (Primp) im Sediment. MR eingezeiehnet ferner das Sehillgebiet der 
Austernbank. 

Auf Grund verschiedener Messungen gibt HEX~KI~'a die gr08te Ausdehnung der Bank, 
die ziemlich genau yon Westen nach Osten verl/~uft, mib 1700--1800 m an. Dies stimmt nichb 
mit meinen Bodengreifer-Untersuchungen riberein, nach denen die gr01~te Ausdehnung nur rund 
1000 m (maximal 1150 m) betr&gt. Es wird dies an der Schwierigkeit der genauen Peilung und 
besonders daran liegen, dab natfirlich die Festlegung einer Grenze lediglich nach der Boden- 
besehaffenheit sehr ungenau sein mu8 und dem pers0nlichen Eindruck hberlassen b]eibt. Der 
Unterschied ist such darauf rrickffihrbar, dab meine Ermittlungen auf den Bodengreiferf~ngen 
beruhen, wobei zur Angabe ,,Sediment der Austernbank" geh0rte, dab die Probe wirklich eine 
groBe Zahl yon Sehalen, besonders such Austernbruchstficke, enthielt. H~xiNas  Grenzen wur- 
den mi$ dem Austernkratzer ermittelt, der natfirlich aueh vereinzelt liegende Austernschalen 
noch erfsSt. 

Die n0rdliche und sridliche Grenze war yon I-IE~xl~¢ ebenfalls durch Bojen festgelegt 
und ihre Entfernung au_f rund 1000 m angegeben worden, wahrend sie naeh meinen Ermittlungen 

I | I I  
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nur etwa 750 m betrfigt. Nach H~ENKINGS MaBangaben nimmt die Bank eine Flfiche yon 175 ha 
ein, nach den meinen nut  yon 80 ha. Man kann diese beiden Angsben als die Extremwerte bei 
verschiedenen Gesichtspunkten - -  reich im Sediment vorhandener Schill oder nur einige noch 
veto Austernkratzer gefal~te Austernschalen - -  auffassen. Eine bedeutend vergr61~erte Grund- 
ftache der Austernbank gewinnt man dann, wenn die H/~ufigkeit des Pumps als Kriterium ge- 
nommen wird, dessen Hauptverbreitung Abb. 5 zeigt, doch kann wohl dieses ganze Gebiet nicht 
mehr als eigentliche Austernbank aufgefa[3t werden. Nur im Sudosten fallt die Grenze des Primps 
mit der der Austernbank zusammen. 

Auch bei einer Grof~e von 80 ha kann die Bank noch als sehr groI~ bezeichnet werden; 
bei den nordfriesisehen B~nken werden 10 ha gro[~e als klein und 25 ha umfassende ais mitte]grof~ 
bezeiehnetl). 

Auf der Austernbank liegen die Bodengreiferstationen 2 - -  3 -  1 0 -  41, in der nachsten 
Umgebung Stat. 9 -  11 - -  1 5 -  16. Star. 41 kann als Mittelpunkt genommen werden. Die 
Lage am Siidhang der Erhebung zwischen Loreleybank und dem Ausl/~ufer der Tiefen Rinne 
ist schon mehrfach erwahnt worden. Diese tr i t t  auch deutlich auf den drei tkberh0hten Quer- 
schnitten in Abb. 12 und 13 hervor, bei denen zu erkennen ist, dal3 die Bank - -  gekennzeiehnet 
dureh den Schillreichtum - -  auf den mittleren Teil des ttanges beschr/inkt ist. 

IV. tIydrographisehe Bemerkungen. 
Die SondersteUung der Fauna in der Tiefen Rinne war zu einem Teil auf die besonderen 

hydrographisehen Verh/iltnisse in diesem Gebiet zuruckgefiihrt worden (C., Abschn. I I  b), da 
1. die sommerliche Aussul~ung des Wassers in der Tiefe vermieden wird und 2. fremde Wasser- 
k0rper mit ihren mitgeftihrten Bodentierlarven gesammelt werden. Dies hat kfirzlich durch 
GOEDECKE (1940) eine weitere eingehende Behandlung gefunden. Die Sonderverhaltnisse der 
Rinne sind auch zeitweise in deren Umgebung zu bemerken (vergl. ferner GOEDECKE, 1939). 
und ftir die Austernbank miissen ebenfalls besondere hydrographische Bedingungen angenommen 
werden, die deren Lage und die biologischen Verh/tltnisse bedingen. Allerdings liegen hiertiber 
keine direkten Beobachtungen vor. 

Die vielfaltige und nicht auf das Relief beziehbare SedimentverteiIung mul3 zu einem 
Teil auf die Strt}mungen zurtickgeftihrt werden; allerdings fehlen auch hieruber gesicherte An- 
halte. Besonders ffir die Austernbank mul~ eine Strbmung angenommen werden, welche den 
Tieren hier besondere Lebensbedingungen bietet. Die beschr~nkte Erstreckung an dem Hang 
wird hierauf beruhen, wie ja yon Untersuehungen aus dem Wattenmeer (z. B. ~IAQ~IEIER und 
KXNDLER, 1927) bekannt  ist, dal~ flache H/~nge an Prielen yon Austern wegen den hier herrsehen- 
den StrOmungsbedingungen bevorzugt werden. Es kann wohl angenommen werden, dab der 
Wasserwechsel der Rinne zum Teil durch den Auslaufer vor sich geht, an dessen :Nordhang die 
Austernbank liegt, ttierdurch wird eine standige Wasserbewegung mit reicher Zufuhl yon Plank- 
ton erzeugt, wie es fur das Bestehen einer Austernbank Voraussetzung ist. 

Allein durch die hydrographisehen Verh/tltnisse ist abet  die Lage der Austernbank wohl 
nicht erkl/trbar. Es mul~ hierbei auf die in tieferen Gebieten der sfidlichen Nordsee vorhandenen 
Austerngrtinde hingewiesen werden (die sogenannten ,,wilden Austern"), ftir deren Lage bisher 
keine hydrographischen Ursachen anzugeben sind. 

C. Der friihere Zustand der Austernbank. 
Fhr eine Beurteilnng der heutigen faunistischen Verh~ltnisse der Austernbank ist eine 

Untersuchung des frflheren Zustandes Voraussetznng. Besonders mul~ uns auch die Frage be- 
schaftigen, welche Grunde fur den Rfickgang der Bank bis zu ihrem heutigen, eine wirtschaft- 
liche Befischung nicht mehr ermoglichenden Zustand angefuhrt werden kbnnen. Zum GIuel< 
liegt auch eine 1Reihe yon Angaben nech aus der I-Iochblute der Bank yore). 

I. Die Austernfiseherei vor 1886. 
Die frflheren Ertr~ge der tIelgolander Austernfischerei gibt eine Fischereistatistik des 

I-lelgo|ander Lehrers Tm SC~ID~ an. die yon 1875--1886 reicht, also die Hauptzeit  der Helgo- 
lander Austernfischerei umfa[3t3). 

1) Nach Mltteitung yon Prof. HAO~IEIE~ kbnnten auf der 23 ha groBen Ellenbogenbank (Sylt) ~ Million 
Austern gemastet werden {s. auch HAO~d~ZI~.a, 1941). 

2) Es se~ auch hier betont, dab die Untersuchung de~ Austern und der Austernfischerei eine ~qebenaufgabe 
war und nut so we~t unternommen wurde, wie sie zum Verstandnis der Lebensgemeinsch~ft notwendig schien (vergl. 
die Anmerkung des Herausgebers, S. 120). 

3) Die Statistik ~ r  im Besitz yon Oberpraparator HI~ICHS, der als Sch~ler noch bei dez Zusammenstellung 
geholfen hat. 
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Die auch die sonstige Fiseherei  en tha l t ende  Sta t i s t ik  (s. auch  SCHNAXENBECK, 1927) 
re icht  bis 1894, wurde aber  ffir die Austernfischerei  nu r  bis 1886 durchgeft ihrt ,  da die vordem 
gemeinschaft l ich befischte Bank  danach an einzelne Pheh te r  vergeben wurde,  die ihre F~nge 
n icht  mehr  angaben. Ffir  die J ah re  1873--1874 be ruh t  die Sta t is t ik  auf  der Ver6ffent l ichung:  
, , Jahresber ieht  der Commission zur  wissenschaftl ichen Untersuchung der  deutsehen Moore, Kie l  
(Ergebnisse an den Deutschen Kfis tenstat ionen) ,  3. u. 4. J ah rgang" .  Die Helgol~nder Fischerei 
l and  mi t  den bekann ten  schweren Itelgol/~nder Booten,  ferner  mi t  Schaluppen star t .  

Die St~tistik fuhrt die Z'xhl der Fahrzeuge und gefangenen Austern ftir jeden Fangtag auf; in der folgenden 
Zusammenstellung (Tabelle 2) ist nut die Gesamtzahl der Fangtage, ferner die Gesamtzahl tier stattgeflmdenen Aus- 
fahvten angegeben, wobei dm Zahl der beiden Fahrzeugtypen jades Tages zusammengezogen wurde. Die berechneten 
Ge~-amt~ahlen heziehen sich nieht auf ein Jahr, sondera auf eine Fangsatson, also yon September his Aprfl/Mai. 

T a b e l l e  2. 
A l t o  F i s c h e r e i  a u f  d e r  H e l g o l a n d e r  A u s t e r a b a n k .  

Naeh der Statistik yon Tm SCHmDT. 

l ~a:lrl Gesamtzahl 
der 

]"angsaison 1Fangtage Ausfahrten 

1872/73q . . . 
1873/74 . . . .  
1874/75 . . . .  
1875/76 . . . .  
]876/77 . . . .  
1877/78 . . . .  
1878/79 . . . .  
1879/80 . . . .  
1882/83 . . . .  
1883/84 . . . .  
1884/85 . . . .  
1885/86 . . . .  

3 

9 
3 
1 
1 

299 

348 
515 
602 
232 
37 

312 
26 

1 
3 

Hoehstzah! Htichstzahl Durchsehnittszahl 
der der der yon ledem Gesamtzahl 

Fahrzeuge Austern Boot bei einer der 
an einem an einem Ausfahrt go- gefangenen 

Tag Tag fangenen Austern Austern 

55 

50 
56 
55 
5O 
19 
72 
13 

1 
2 

35 000 
23 000 

56 100 
58 800 
53 350 
33 500 
13 200 
36300 
5 100 

550 
2 000 

734 

1007 
775 
841 
402 
428 
565 
431 
550 
833 

160 000 
219 600 
166 600 
350 000 
399 070 
506380 
93 275 
15 84O 

176 190 
11 200 

550 
2 5O0 

~) Nut tur :Marz 1873 angegeben. 

Aus der Zusammenste l lung ist die frfihere Bedeu tung  dcr Austernfiseherei  fiir die Itelgo- 
lander zu ersehen, denn z. B. die 506 000 in der Saison 1877/78 gefangenen Austern  stel l ten einen 
betracht l ichen wirtschaftl iehen Gewinn dar,  besonders wenn man bedenkt ,  dab die aufgewendete  
Arbei t  im Vergleich zur sonstigen Fischerei reeht  gering war. In  der als Beispiel genommenen 
Saison war ja auch nur  an 21 Tagen gefischt worden.  Bei der  Gesamtzahl  yon 602 Ausfahr ten  
kamcn auf  jedcs Boot  bei einer Ausfahr t  841 Austern,  die alas Ergebnis  yon  e twa 10--15 Zfigen 
mi t  dem Austernkra tzer  gewesen sein werden. Zwei J ah re  frfiher be t rug  die Durchschni t t szahl  
wahrend der Saison sogar 1000 ftir jedes Boot  bei e iner  Ausfahrt .  An gimstigen Fang tagen  wur-  
den yon jedem Boot  bis 1400 Austern  gefischt (1876). Diese hohen Fangzahlen sind ein Beweis 
ftir die f ruhere  P roduk t i v i t a t  der Bank.  

Aus der  Sta t is t ik  ist nun  seit  1878 ein starkes Abnehmen der Gesamtanlandezif fer  fest- 
zustellen. Die Listen sind yon SCHMmT bis 1886 unver~nder t  wei tergefdhr t  worden,  so dab nicht  
anzunehmen ist, dab dies auf  einer  Vernachl/~ssigung der Meldungen fiir die Sta t i s t ik  beruht .  
Wir  miissen also die Verr ingerung der Fanger t rage  als Tatsaehe  nehmen.  Seit  1878 ist nun  aueh 
ein Absinken der Durchschni t tszahlen der yon  jedem Boot  bei einer  Ausfahr t  gefangenen Austern 
festzustelien, was klar darauf  hinweist,  dab die Ergiebigkei t  der B a n k  nachgelassen ha t te .  Der  
Fang  schien uieht  mehr  so lohnend wie frtiher, so dab aueh pl6tzl ieh die Gesamtzahl  der  Aus- 
fahr ten  stark zurfickging. 

Vom 24. Nov.  1879 his 21. Sept.  1882 ruh te  der Fang  vol lkommen.  Wiewei t  dies als 
eine Schonzeit  gedaeht  war oder  andere  Ursachen hat te ,  ist n ieht  mehr  festzustellen, jedoch 
ware das erstere n icht  ausgeschlossen, da den Helgol/indern schon frtiher an  einer  Sehonung 
der Bank  gelegen war, wie aus einer  Notiz  SCtIMIDT8 vom Oktober  1874 hervorgeht :  ,,Es wurden 
nur  ausgewachsene Austern mi tgenommen,  k]einere wurden  fiber Bord  geworfen. Es  war  viel 
junge B r u t  angese tz t . "  

Nach dieser Ruheze i t  fanden in der Saison 1882/83 wieder 312 Ausfahr ten  s tar t ,  die 
ein reeht  gutes Ergebnis  brachten ,  wenn es auch welt  un te r  den al ten Fangzahlen blieb. Der  
Fang  verr inger te  sich dann in den folgenden Jah ren  sehr s tark,  was mehrere  Ursaehen haben 
wird, jedoeh aueh z. T. da rauf  zurt iekzuft ihren ist, dab m a n  die Fischerei  auf Aus te rn  n icht  mehr  
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als lohnend ansah. Politische Verhi~ltnisse und ungfinstige Witterungsperioden mOgen weitere 
Griinde sein, die dureh Zottma~nahmen vermehrt wurden. Leider endet die Statistik, als die 
Bank 1886 an einzelne P~chter vergeben wurde. Diese Aufteilung an Pachter wird aueh ein 
Versuch gewesen sein, den Fang wieder wirtschaftlieh zu gestalten. 

Fiir die Zeit vor 1886 mu~ man den Rfiekgang der Austernfischerei zu einem Tell auf 
die ~berfischung der Bank besonders in den Jahren yon 1873--1878 zurfickffihren. Bei der 
auch spater fortgesetzten Befischung war der Bank keine M0glichkeit der grtindlichen Erholung 
gegeben, die vielleicht damals bei einer planmal~igen Fangeinschrankung noch einen Erfolg ge- 
habt hatte~). 

I[. Der Riickgang und die Beschaffenheit der Austern nach 18S6. 

Bei der ~bergabe Helgolands an das Deutsche Reich (1890) war der Gemeinde Helgo- 
land das Eigentumsrecht an der Bank ausdrticklich zugesichert worden. Gleich nach Grfindung 
der Biologischen Anstalt im Jahre 1892 hat K. MoBius mit deren Untersttitzung die Bank unter- 
sucht. Er ring in einigen Netzziigen 15 Austern, die mit Balanus besetzt waren. Sie hatten einen 
Durchmesser yon 127 mm und eine Dicke yon 25--35 ram. Mbmus erkannte, dab die Schalen 
dicker und gew01bter als die der Kdstenaustern sind und dadurch eine ~bergangsform zwischen 
den grol~en wilden Austern der tiefcren Nordsee und den Wattenmeeraustern bilden. Auch, ge- 
schmacklich sollen sie zwischen den gutcn nordfriesischen und den zhhen Tiefenaustern stehen. 

Bedeutungsvoll fiir den spateren Zustand der Bank ist der unver0ffentlichte Bericht 
yon I'In~KING (S. S. 126--127), der die Bank mit den Mitteln der Biologischen Anstalt im Jahre 1900 
untersuchte. An 3 Tagen in zusammen 16 Austernkrat,zerf~ngen yon 10--20 Minuten ring er 
462 Marktaustern und 42 Stuck Junggut.  HE~KI~a hat danach eine Berechnung fiber die Menge 
dcr vorhandcnen Austern angestellt ~) und gibt den Bestand an Marktaustern und Junggut  auf 
der gesamten Bank zu etwa 1 500 000 Stfick an. Die Ergiebigkeit stellt er danach mit den da- 
maligcn zweitrangigen nordfriesischen Bimken gleich. Auch HENKINO bemerkt, dab die Helgo- 
lander Austern den gro[]en und dickschaligen Typus der wilden Nordseeaustern haben. Er hebt 
aber auch hervor, da[l in den von ibm untersuchten Fangen die atten Austcrn ein iiberraschendes 
~bergewicht haben, wahrend es an Junggut mangelt: Die Hauptnmsse war sicher 20--30 Jahre 
alt mit  einer Dicke yon 30--50 ram. Die Aussichten ffir die Zukunft sah HENKING danach als 
sehr un~tinstig an, da die Fischerei ]ediglich auf die alten Austern angewiesen war. Er hoffte 
abet, da[~ dcr Bank wieder eine reichere Ansatzperiode bevorsteht. 

HENI¢]~C. teilt mit, da[t uber die Hhlfte der alten Austern einen Befall vom Bohrschwamm 
hatte. Ferncr waren auch die lebenden Austern stark yon SabellaHa-Kotonien und Seepoeken 
besetzt. 

Nach dem Bericht HEN~NGS ha~ es den Anschein, als wenn der weitere Rfickgang der 
Austern auf dem Ausbleiben yon ansatzreifen Larven oder dem Absterben yon Junggut  beruht. 
Es sind dies bio]ogische Verhaltnisse, die im einzelnen heute nachzuprfifen natiJrlich unmSglich 
ist. Es scheint sich aber um eine Entwicklung zu handeln, die auch auf den Kfistenb~nken statt- 
land, nut  bereits damals ffir die Helgolander Bank schwerere Folgen hatte. 

Von der Biologischen Anstalt ]iegt eine Aufstellung fiber die yon den Anstaltsschiffen 
yon 1901--1914 gefangenen Austern vora). Durchschnitttich wurden bei einer Ausfahrt 500 
Austern gefangen, in 14 Jahren zusammen 15 150 Sttick bei 25 Ausfahrten. 

Herr Prof. HAa,~EIEa stellte mir eine Austernmessung aus dem Jahre 1924 yon der Helgo- 
lander Bank zur Verfugung. Es handelt sich um 66~106 mm ]ange Stficke mit einer Schalen- 
dicke yon 23~59  ram. Junggut  war in diesem Fang nicht vertreten. 

Die dutch den 1. Weltkrieg bewirkte Schonzeit hatte nicht die vbllige Erhotung der Bank 
zur Folge. Unter den noch vorhandenen Austern trat  1923/24 ein starkes Sterben ein. In dem 
Tagebuch des Fischereisachverst~tndigen der Biologischen Anstalt, das seit 1923 in sorgfaltiger 
Weise yon Kapitan J .  HOLTMANN gefuhrt wird, ist am 19. Marz 1923 folgende Eintragung yon 
der Austernbank enthalten 4) : 

1) Die Schonzeit der fiskalischen Austernbankc Nordfrieslands hatte alle~dings keinen Erfolg gebracht. 
2) a) Austernkratzerbreite 80 cm × Lange der Austernbank 1750 m = 1400 qm. Ergebnis: 146 Austern. 

b) Quer zur Austernbank befiscbte Ftache ]400 qm + 1190 qm = 2590 qm. 'Ergebnis: 213 Austern. 
HE~KINC~ nimmb an, d~B auf den beflschten Streifen etwa der zehnte Tell der vorhandenen ~ustern gefangen wird 
(,,natfirhch eine recht willkfirliche Annahme, da Ermittlungen daruber fehlen"). 

3) Es war fiblich, da[3 an einigen Tagen fur die InstitutsangehSrigen und dm Gaste Austern geflscht wurden. 
4) Die Helgol&nder Austernbauk wurde yon den Anstaltsfahrzeugen regelmaihg mehrmats im Jahre befischt, 

namentlich um Kursm~terial zu beschaffen. Da~ wicht~gste Fangobjekt d~bei war der Seeigel Echinus escute~tus. 
Wenn nebenbei noch Aust~rn gef~ngen werden sollten, wurde der Austernkratzer ver~endet ;  kam es led~glich auf die 
Seeigel a~, so wurde das Helgo]ander Trawl benutzt (verg]. H~C)I~]~R und K ~ ] ) L ~ ,  1927, S. 47, Anm.). 
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,,Motorkutter ,Augusta' Austernbank 24 m Tiefe. 
Ger/~t Austernkratzer 15 Zuge . . . . .  113 Echinus esculentus 

ttetgol. Trawl 2 Zuge . . . . .  117 Echinus esculentus 
Im ganzen 78 Stiick Austern gefangen, dazu viele leere Sehalen, darunter viele eben abge- 
storbene, in denen das Fleiseh noch drinnen war." . . . 

Zur Deutung dieses Befundes macht mir Prof. HAGMEIER folgende schriftliche Mitteilung: 
,,Aus dieser Feoba ~htung kann noeh nicht geschlossen werden, dab die sogenannte Austern- 

krankheit, die 1921 au~ den englischen Banken beobachtet wurde, nun auch auf der Helgolander 
Austernbank eingetreten war. Es ist eine den Austernfischern bekannte Erseheinung, dal~ man 
[m Frfihjahr, besonders nach einem kalteren Winter, viele eingegangene Austern finder. In den 
Wintermonaten bleibt der Tierk6rper noch in den Schalen und zersetzt sich nur langsam. So 
hat der Fang vom 19. Marz 1923 die im Winter 1922/23 gestorbenen Austern noeh mit dem Weich- 
k6rper heraufgebracht, einige Wochen sp/~ter h~ttte man nur noch die dureh das Ligament noch 
zusammengehaltenen Sehalen gefunden, die in jedem Fruhjahr und Sommer gefunden werden. 

DaB die Abnahme des Austernbestandes nicht 1923 plOtzlieh erfolgte, zeigen spatere 
Fange. Zum Beispiel wurden nach dem Tagebueh des Fischereisachverst/~ndigen am 27. Mai 1924 
in 10 Ziigen mit dem Austernkratzer neben 68 Echinus 50 lebende Austern gefiseht (1923 in 
15 Austernkratzerfi~ngen -b 2 Trawlzfigen 78 Austern, was ungefahr dasselbe Ergebnis bedeutet). 
Der Austernbestand der ttelgolander Bank hat dann in den fo]genden Jahren regelmaBig lang- 
sam abgenommen, da kein neuer Ansatz erfolgte. Die Erzeugung yon Austernlarven scheint 
in der siidlichen Nordsee gegeniiber fftiher stark abgenommen zu haben. Auch auf dem ,,Austern- 
grund" sind die alten Austern nach dem Weltkrieg stark zurfickgegangen. Wahrend bei den 
Forschungsfahrten des ,,Poseidon" vor dem Weltkrieg in einem Fang der groBen Kurre min- 
destens ein groBer Fisehkorb yell lebender Austern enthalten war, fingen wir im Marz 1926 
in mehreren Kurrenzfigen zusammen nur 46 Stfick Austern (vergl. HAOMErER und KJ~I~DLEI~, 
1927, S. 70 Anm.)." 

Seitdem ist die Bank ohne wirtsehaftlichen Nutzen. 1938 wurden in 2 Kurren- und 
6 Austernkratzerziigen zusammen 10 Austern gefischt. Seit 1925 sind bei 135 Kurrcn- und 
38 Austernkratzerfi~ngen yon den Anstaltsschiffen 175 Austern gefangen worden, also rund eine 
bei jedem Zug; die H6chstzahl bildeten 9 in einem Kurrenzug. Im Jahre 1932 versuchten 
drei Helgolander Boote wieder die Austernfischerei auf der Bank. Sie fischten yon 9 ~ 1 4  Uhr 
und fingen 5 Jr 5 -k 30 : 40 Austern. An einem anderen Tage bekam ein Boot 30 Austern. 
Die 70 Austern wurden ftir 21 RM verkauft, der Ertrag hatte also kaum die .Brennstoffkosten 
gedecktl). 

D. Die Tierbesiedlung der Austernbank und ihrer Umgebung. 
I. Das vorhandene Material. 

a) Das Fangmaterial. 
Die Grundlage der vorliegenden Bearbeitung bilden die Bodengreiferf~nge yon 44 Sta- 

tionen (vergl. S. 121 und Karte Abb. 1). Hinzu kamen drei bereits bestimmte Bodengreiferf/~nge 
yon Prof. HAGMEIER aus friiheren Jahren. Dieses Material wurde erghnzt dutch eine Reihe yon 
Fangen mit der Zungenkurre und dem Austernkratzer; letzterer ist hierffir besonders geeignet 
und wurde frtiher yon den Helgo]/~ndern (wie heute noch auf den nordfriesischen B/~nken) zum 
Fang der Austern benutzt.  Hierdurch konnten die gr62eren Epibiose-Tiere erfai~t werden. Ins- 
gesamt wurden 1938 2 Kurren- und 8 Austernkratzerfange untersueht. 

In  die Faunenliste wurden ferner die seltenon, frfiher hier gefangenen Tiere mit auf- 
genommen. Von diesen kann nieht angenommen werden, dab sie heute ganzlich verschwunden 
sind, jedoch gelangen sie wegen ihrer Seltenheit nur gelegentlich ins Netz. Von besonderem Wer~ 
war hierbei wieder das Fangjournal des Fisehmeisters fiber die Fahrten der Anstaltsschiffe seit 
1923, aus denen die Angaben von 190 Kurren- und 16 Austernkratzerf/ingen herausgezogen wur- 
den. Aueh Herrn Oberpraparator HrNRICHS verdanke ieh eine Liste seiner bis 1894 zurtick- 
gehenden Notizen fiber Funde yon der Bank. Dureh die Beriieksiehtigung dieses Materials war 
es auch mt~glich, einige Fluktuationen zu erkennen. 

Wie bei der Bearbeitung der Rinne wurdo ferner der Siebrest yon den Bodengreifer- 
f~ngen untersucht und die nur als Schalen vorhandenen Tierreste gesammelt. Auch hierdurch 
war es m~glieh, eine Reihe yon Arten als hier frfiher vorkommend zu kennzeichnen. 

1) SPXRcK (1924) hat darauf hingewiesen, d ~  tier st~rkere Stoffumsatz bei hoher Temperatur ein Verhungern 
der Austern bei nicht gemigender N~hrungsmenge verursacht. Es tritt d~bei zuerst eine Lahmung des SchlieBmuskels 
eiu (vergl. auch ORTON, 1937). Es besteht jedoch keine Ver~nlassung, dmse Erscheinung such nur als Teilursache des 
Absterbens der Helgolander Austern ~nzunehmen. 
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b) )~Itere Angaben. 

Zuzfiglich der Beri icksicht igung /~lterer Fangno t i zen  und  der t ier ischen Res te  im Sedi- 
m e n t  wurden  auch L i t e r a tu rangaben  verwendet .  Ffir  die F a u n a  der  Aus t e rnbank  ist vdeder 
wie fiir die Rinne  die Arbe i t  yon  H~tNCKE (1894) ,,Die Mollusken Helgo lands"  yon  Bedeutung,  
da  sie auf  e inwandfre ien  Bes t immungen  und  langji~hriger Sammel t / i t igkei t  beruh t .  Einige Pan to -  
poden  gibt  SCHLOTTt~E (1932) an. Die Arbei t  yon  K .  MSBtus (1893) ist  besonders  in Hinbl ick  
auf  die biocOnotischen Ausft ihrungen yon  W e f t  (vergl. Abschn.  D V). Auf  die Angaben  fiber 
die Aus te rn  der  tIelgol/~nder B a n k  ist berei ts  e ingegangen worden  (S. 130). M6BIUS ring in einigen 
Ziigen mi t  dem Aus te rnkra tze r  auch 60 wirbellose Tiere,  die er in seiner Arbei t  anftihrt .  Die 
meis ten  sind in sp/4teren F/tngen best/~tigt worden, die iibrigen werden in der Faunent is te  nu t  
als Anhang  zu jeder  Gruppe  angegeben,  da  die A r t b e s t i m m u n g  wohl nicht  immer  gesichert  ist. 

Der  Ber ich t  von  HENKI.~G (1900) ist berei ts  in Abschn i t t  C I behande l t  worden.  

I[. Faunenliste mit autiikologischen Angaben. 

Die n i c h t in BodengTeiferf/~ngen gefundenen Arten sind vor dcm Namen durch einen S t e r n (*) gekenn. 
zeirhnet;. Es handelt sich hierbei urn Tiere, die in Dretschf~ngen des Verfassers 1938 festgestelIt wurden. _~Itele Fttnge 
der Biologischen Anstalt und Literaturangaben sind durch ein Kreuz (?) bezeichnet. Ferner wurden in die Liste 
die Arten aufgenommen, ,~on denen sich im Bcdengreifer nur Scha|enreste als Zeichen ihres Vorkommens fanden. 
Bei diesen ist der Artname mit einer eckigen K ia m me r versehen. 

Herr Dr. H. HERTLiN(~-Helgoland iibernahm wieder die Nachbestimmung einiger Muscheln und Schnecken. 
Ebenso sandte ich Hcrrn I)r. H. FRI~DR~C~I-Kie| einige Polych~eten zur Bearbeitung. Die tibrigen Angaben beruhen 
au[ Bestimmungen des Verfassers. Es werden insgesamt 208 Arten aufgeftihrt. 

Foraminifera. 
E n d o b i o s e - A r t :  
A s t r o r h i z a  l i m i c o l a  Sandahl.  Die Verbre i tung zeigt Abb.  9. Das  so h~tufige Vor- 

k o m m e n  im Umkre is  der Aus t e rnbank  war  bisher  unbekann t ,  obgleich die Or tsdichte  
stellenweise au[~erordentlich hoch ist :  Bei S ta t .  18 konn ten  67 Stiick aus  e inem Greifer-  
fang ausgesucht  werden (s. Abb.  15). Der Boden  en t spr ich t  hier  ungef~hr dem des Sied- 
lungsgebietes  in der Rinne  (C., S. 34); es k a n n  aber  nicht  wie dor t  ein so geschlossenes 
Verbrei tungsgebiet  festgelegt  werden. I n  geringerer  Zahl  t r i t t  die Foramin i fe re  hier auch 
z u s a m m e n  m i t  Nucula m~cleus auf.  

Spongiaria. 
E n d o b i o s e - A r t :  

C I i o n a c e 1 a t a Grant .  Der  B o h r s c h w a m m  ist  im  Gebie t  der Aus te rnbank  h~u[ig und muI3 
als ein H a u p t f e i n d  der heute  hier  noch lebenden Aus te rn  angesehen w. raen ,  yon denen 
e twa  ein Dr i t te l  befallen ist. Alle jfingeren im Sediment  l iegenden Austernschalen sind 
m i t  dem lebenden S c h w a m m  durchsetzt ,  die Mteren weisen noch die Bohrghnge auf.  
So enth ie l ten  yon 530 Schalen 50 den Sehwamm.  E in  ~hnliches Bild zeigt sich bei an-  
deren grOJ~eren Muschelar ten.  

E p i b i o s e - A r t e n :  
*H a l i c h o n d r i a p a n i c e a (Pallas). E in  R ing  yon 10 cm Durchmesser  yon der Aus te rn-  

b ~nk im Dre tschfang  (1938). 
t H  a l i c l o n a o c u 1 a t a (Pallas). 1923 in e inem Kur ren fang  yon  der Aus te rnbank .  

Coelenterata. 
E n d o b i o s e - A r t :  
C e r i a n t h u s 1 l o y d i i Gosse. I m  Gebiet  der Aus t e rnbank  und deren n/~ehsten Umgebung  

auf  sandig-schlickigem Boden m i t  Schil lbeimischung h/~ufig. Bis ffinf in  e inem Greifer.  
Die Verbre i tung deckt  sich m i t  der yon Nucula nucleus. I n  den fibrigen Gebie ten  fehlend, 
nur  bei Sta t .  37, deren Boden und F a u n a  Ahnl ichkei t  m i t  der A u s t e r n b a n k  besi tzt ,  
2 Sttick in  e inem Fang.  

E p i b i d s e - A r t e n :  
T u b u l a r i a i n d i v i s a L. Vereinzelt .  Z u s a m m e n  m i t  folgender Art .  
T u b u 1 a r i a d u m o r t i e r i v a n  Beneden.  I m  Gebie t  bei 5 S t a t ionen  auf  ~1uschelsehalcn 

gefunden.  Fe rne r  in Dretsehf~ngen yon der Aus te rnbank .  
P e r i g o n i m u s r e p e n s Al lman.  Seltener als in der R inne ;  auf  Nucula m~cleus. 
E u d e n d r i u m r a m e u m (Pallas). E in  kleiner  Stock auf lebender  Auster .  
E u d e n d r i u m  r a m o s u m  (L.). Auf l ebende rAus t e r .  
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H y d r a l l m a n i a / a l c a t a (L.). Z u m  Tell  grol~e Kolon ien  auf  Muschelschalen;  seltener 
als in der  Rinne .  

S e r t u t a r i a  c u p r e s s i n a  L. Auf d e r A u s t e r n b a n k  und bei s t a r .  6. 
C a m p a n u l a r i a /" o h n s t o u i A lde r .  N ieh t  selten. Vielfach auf  anderen  Hydro iden  diehte  

~berz i ige  bildend. 
* C a m p a u u l a r i a  r a r i d e n t a t a  Alder. I m  Dre t schfang  yon der Aus te rnbank .  Auf  

Kircheupa~teria. 
C a m p a n u l i n a  h i u c k s i  Har t l .  Selten. Auf  lebenden CorbMa. 

*K i r c h e n p a u e r i a p i n n a t a (L.). I m  Dre tschfang  yon der Aus te rnbank .  
L a o m e d e a g e I a t i n o s a (Pallas). Auf der  A u s t e r n b a n k  und deren engeren Umkre is .  

Die yon HARTE, AUB aufgostell~e Art L. helgolandlca faBt MSB[US (1893) nur als Varietal des tieferen Wassers 
*con L. gelatinosa auf. Er land sie in vielen groBen St6ckchen auf Ascidiella aspersa. 

L a o m e d e a l o ~ g i s s i m a (Pallas). Bei S la t .  38 und  41 mittelgroL~e St0cke. Einzelne  
Laomedea sp. auch auf  lebenden Corbula angesiedelt .  
Nach  Not izen  yon  HINRIeris sind auf  der A u s t e r n b a n k  noch folgende H y d r o z o e n  ge- 

funden worden:  
t Perigonimus vestita Allm. 1896 und  1930 im Augus t  auf  Austernschalen.  
"~ Halecium halecinum (L.). 
t Bougainvill~a ramosa (v. Beneden).  
"~ Sertularella polyzonias (L.). Mehrmals .  
"~ Campanularia verticillata (L.). 
"~Cuspidella grandis Hincks .  1901 auf Austernschale .  

M6BIUS g ib t  ferner  an :  
t Hydractinia echiuala (Flem.).  
"~ Halecium tenellum (Hincks.) .  
"~ Calicella syringa (L.). 

A l c y o n i u m d i g i t a t u m L. GroBe Ko |on ien  fas~ auf  allen Austernschalen  der  Bank ,  
so daI~ sie neben dem Schill den geOl~ten Massenante i l  in Dretschfi~ngen haben.  I n  allen 
iibrigen Gebie ten  ~ wohl wegen des Mangels  gr6~erer Anse tzungspunk te  ~ fehlend. 
Von 170 Kolonien  waren 86 well3 und  84 r o t . .  

*M e t r i d i u m d i a n t h u s Ell. N ich t  selten grof3o Tiere auf  lebenden Austern ,  wo sie bei 
einigen die gauze K l a p p e  bedecken.  Auf  einer Aus te r  fanden  sich 4 groi3e und 20 kleine 
Seenelken. Fe rne r  auf  Austernschalen  ulld Steinen.  

*U r t i c i n a / e l i n a L. Gelegentl ieh ill Kur renf~ngen  yon  der  Aus te rnbank .  
A c t i n o t h o ~ a n g u i c o m a (Price). Auf  der Aus t e rnbank  in sehr grol3er Zahl  auf  Musehel-  

schalen;  his 70 auf  ~/~o q m !  Auch auf  lebellden Austern ,  ferner  eine auf  lebender  Nucula 
nucleus. ~ Dagegen ist  die Ar t  in der  R inne  nur  ganz gelegentl ich zu finden. AuBerhMb 
der n~chsten  U m g e b u n g  der A u s t e r n b a n k  wurden  n u t  noch 2 E x e m p l a r e  bei  S la t .  26 
festgestel l t .  

Entoproeta. 
Nur  yon MSmus (1893) wird t Pcdicellina cernua Pall .  angegeben.  

Planaria. 

C r y p t o c e l i d e s 1 o v e n i Bergendal .  Polyclade,  yon  der Nordsee b e k a n n t  (s. Boer:, 1913, 
S. 100). det.  J .  Mn~x~n~, h()chstwahrscheinlich diese Art .  
Der  E rha l t ungszus t and  der in den tibrigen Bodengreiferf~ngen en tha l t enen  P lana r i en  

er laubte  keine B e s t i m m u n g  mehr .  ~ M6mus g ib t  noch an:  tEurylepta cornuta (MfiN.). 

Nemertini. 

L i n e u s b i l i n e a t u s (Ren.). Bei S ta t .  3 in e inem F a n g  6 Sttick. Fe rne r  je 1 E x e m p l a r  
voI1 Sla t .  9, 10, 41, 42. Die  meis ten  Wi i rmer  wurden  in leeren Sabellaria-R~)hren gefunden.  
Die i ibrigen 14 im Bodengreifer  gefangenen  Nemer t inen  geh0ren zu verschiedenen an- 
derell  Arten,  doch waren sie zu beschi~digt ftir eine Bes t immung .  

t C e  r e b r a t u l u s m a r g i n a t u s Ren.  Wurde  in frt iheren J a h r e n  in Dretschf~ngell  yon 
der  A u s t e r n b a n k  erb6utet .  

Polyehaeta. 
E n d o b i o s e - A r t e l l :  

a) Errantia. 
A o h r o d i t i d a e .  

~A p h r o d i t e a c U l e a t a (L.). I m  wAchen Sehliek sfidt~stlich der Aus t e rnbank  (Dretseh- 
range). 



L e p i d o n o t u s  s q u a m a t u s  (L.). 4 T i e r e  yon Star.  41 und 42; w o h l a u f  d iee igent l icho 
Austernbank beschrgnkt.  I n  Dretschfgngen hgufig, si tzt  zwischen den Sabellaria-ROhren. 

G a t t y a n a  c i r r o s a  (Pall.). 5 S t i i c k v o n S t a t .  3 - - 4 - - 3 7 - - 4 1 .  F e r n e r i n D r e t s c h f g n g e n  
yon  der Austernbank.  

H a r m o t h o ~  i m p a r  Johns t .  Stat.  6 - - 4 1 - - 4 2 .  Je  1 i n  einem Fang,  ferner in Dretsch- 
proben yon der Austernbank.  

H a l o s y d n a  g e l a t i n o s a  M. Sars. Nur  2 Sttick yon  Star. 41. 
P h o l o ~ m i n u t a Fabr .  Hgufig im Gebiet der Aus te rnbank  und deren Umkreis, wo Sa- 

bellaria-Kolonien vorhanden  sind, zwischen denen der Wurm [ebt. Auf der Austecn- 
bank  bis fiinf auf  t/lo qm. 

P h y l l o d o c i d a e .  

P h y l l o d o c e  g r o e n l a n d i c a O e r s t e d .  5 S t f i c k v o n S t a t .  8 - -  9 - -  I 0 - -  42. I n D r e t s c h -  
fgngen yon der Austernbank.  Der Wurm findet sich meist zusammen mit  Lep donotus 
und Pholog in Sabellaria-ROhren. 

E t e o n c l o n g a (Fabr.). 1 Expl.  yon Stat.  26, also yore l~bergangsgebiet zur Rinne. 
N e r e i d ' a e .  

N e r e i s l o n g i s s i m a (Johnston).  Obera, ll verbreitet,  his 3 Sttick in I Fang, insgesamt 
' 17  Expl.  yon 11 Stat ionen.  

N e p h t h y d i d a e. Einige Excmplare  yon Dr. FRIEDamu-Kiel nachbest immt.  

N e p h t h y s  c a e c a  Fabr.  forma c i l i a t a  Mclntosh.  Hgufig. 
N e p h t h y s h o m b e r g i i Audouin  u. M.-Edwards. ~beral l  hAufig, z .  T. sehr groi3e Sttieke. 
N e p h t h y s c i r r o s a Ehlers. Hgufig. 
N e p h t h y s  r u b e l l a  Michaelsen. I Stiick yon Star.  6. 
N e p h t h y s  l o n g o s e t o s a  Oersted. I Expl. yon Stat .  I4. 

S o h a e r o d o r i d a e .  

E p h e s i a g r a c i I i s Ra thke .  1 Expl.  yon  Stat.  28. Ferner  in Dretschfangen yon der 
Austernbank.  

G i y c e r i d a e .  

G l y c e r a c o n v o 1 u t a Kcferstein.  Von dieser ftir die Nordsee zuerst  in der Rinne  fest- 
gestellten Ar t  (C., S. 38) wurden 12 Sttick im engeren Umkreis  der Aus te rnbank  und 
bei Stat .  25 gefunden. 

G l y c e r a  a l b a  Rathke .  Insgesamt  12 Stiick. 
G l y c e r a c a p i t a t a Oersted. I m  engeren Umkreis  der Aus te rnbank  6 Stiick. 
G o n i a d a  m a c u l a t a  Oersted. 7 Expl.  yon  Stat.  1 - - 3 - - 9 - - 1 5 - - 3 1 ~ 4 2 .  
E u n i c  i d a e .  

L u m b r i c o n e r e i s i m p a t i e n s (Clapar6de). I m  Vergteich zur  Rinne  nicht  selten. 9 Stiick 
vom engeren Umkreis  der Aus te rnbank  (5 Stationen).  

b) Sedentaria 
A r i c i i d a e .  

r . ,  ,L 

A r i c i a  c u v i e r i  Andouin  u. M.-Edwards.  I Expl.  von Stat .  42. 
S c o l o p l o s a r m i g e r (0. F. Miiller). Uberall  vorkommend,  meist  1 W u r m  auf x/10 qm, 

nur  bei Star.  35 in 1 F a n g  7 Sttick. 
S p i o n i d a e .  

S ib i o p h a n e s b o m b y x (Ctapargde). I n  einem eng begrenzten R a u m  um Star. 30 ~ 31 
32 ~ 44 gelunden;  bis 4 in einem Fang.  

P o l y d o r a  p u l c h r a  Carazzi. 6 Sttick yon  4 Stationen. 
P o I y d o r a c o e c a (Oersted). I n  den beiden benachbar ten  Sta t ionen 4 und  43 in 2 Fgngen 

5 Stfick (det. "F~IED~ICH). 
P 0 1 y d o r a n. sp. 1 Sttick yon  Star.  42 (3.9.  1938). Die Artbeschreibung wird duxch Dr. 

K.  FRI~DRICH erfolgen zusammen mi t  Exemplaren  der gleichen Ar t  aus der Kieler B ucht .  
N e r i n e c i l i a t u s (Keferstein). Bei Star. 29 und  40 in 2 Fgngen 10 Expl .  (det. FmEnalCH). 
S c 0 1 e c o I e p i s (N e r i n e) b o n n i e r i Mesnil. 6 Expl.  yon  5 Stat ionen.  
M a g e l o n i d a e .  

M a g e l o n a p a p i l l i c o r n i s F. Miiller. 2 Expl.  yon Sta~. 28 und  35, also vom sandigen 
Boden am Rande  der Loreleybank.  
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D i s o m i d a e .  

P o e c i t o c h a e t u s s e r p  e n s Allen. Im  ganzen Gebiet  fleckenweise vorkommend .  Bei 
Star. 25, also beim Ubergang zur Rinne,  16 St~ick auf 1/1 o qm. 

C i r r a t u l i d a e .  

C i r r a t u l u s  ] i l i ] o r m i s  Keferstein.  Nut  1 Stiick yon Stat .  l l .  Neu ffir die Nordsee;  
n~ehster  F u n d o r t  nach FRIEDR[CIt (1938) W.-Norwegen. 

T h a r y x m a r i o n i (Sa in t -Joseph) .  1 Expl .  yon Stat .  41, det.  FREEDR~C~. Bes t immung mi t  
Vorbehalt .  

C h l o r a e m i d a e .  

S t y l a r i o i d e s  p l u m o s u s  ( O . F .  M~iller). Nut  1 Stfick y o n d e r  Aus te rabank  (Stat .  3). 
D i p l o c i r r u s g I a u c u s Haase.  3 Stuck vom weichen Schliek (St, at .  t - -  7 - -  8), ferner  1 

yon  Star .  42. 

S c a l i b r e g m i d a e .  

S c a l i b r e g m a i,n / I a t u m Ra thke .  Wie in der Rinno f inder  sich der W a r m  in schliekigen 
B6den im g a n z e n  ~Umkreis der Austernbank.  Die sommerliche NIassenentwicklung 
(C., S. 39) nahm aber  1938 hier n ieht  die Ausma{~e an  wie 1936 und  1937 in der  Rinne .  
Es ist  wahrscheinlich, dab dies a u f  Jahresuntersehiede  zurfickzufiihren ist. Die h~chste 
Zahl  be t rug  40 auf 1/lo qm. 

O p h e l i i d a e .  

0 p h e I i a l i m a c i n a (Rathke).  Diese fur  die Lore leybank charakter is t ische Ar t  (s. Abschn. 
D I I I  4 d) t r i t t  einzeln auch im ganzen Umkreis  der Aus te rnbank  in Boden mi t  einer 
gr6Beren Sandbeimengung auf, besonders natfirl ich in den reinen Sandgebieten um 
Stat .  33. Die Ht}chstzahl yon  3 auf 1/1 o qm land  sich bei Star.  27, also am Sfidhang 
der Loreleybank.  

A m m o t r y p a n e  a u l o g a s t 6 r  Ra thke .  3 Wfirmer von  Stat .  l ~ 2 ~ 9 ,  also dem wei- 
chen Schlickgebiet sfid6stlich der Austernbank.  

C a p i t e l l i d a e .  

N o t o m a s t u s l a. t e r i c e u s l~I. Sars. In  schliekigen Gebieten,  besonders siid0stlich der 
Aus te rnbank  (10 Stiick von 6 Stat ionen).  

O w e n i i d a e .  

0 w e n i a / ~ s i ] o r m i s d. Chiaje. Im  ganzen Gebiet  verbrei te t .  En t sp rechend  der Boden-  
zusammensetzung zeigten die ROhren wieder typische Bauuntersch iede ,  wie sie berei ts  
in der Rinne  festgestellt  wurden (C., S.64). Die H6chs tzah l  fox ~/lo qm bet rug  12 a n d  
fand  sieh bei Star.  26, also im Ubergangsgebiet  zur  Rinne.  Auf der  Aus te rnbank  a n d  
ihrer  Umgebung sind meist  2 ~ 3  in e inem Fang  zu f inden.  

A m p h i c t e n i d a e .  

P e c t i n a r i a k o r e n i Malmgr. I m  Umkreis  der Aus te rnbank  n icht  selten in sehliekigen 
B6den;  auf  dieser selbst aber  fehlend. Bis 11 auf 1/~o qm (Star.  7). 

P e c t i n a r i a a u r i c o m a (O. F.  Miiller). Nur  2 Stiiek yon  Star.  10 (also v o n d e r  Austern-  
bank)  und  Stat .  29. 

A m p h a r e t i d a e .  

A m/5 h a r e t e g r u b e i Malmgr. Oberal l  auf t re tend,  aber  fleckenweise, meis t  1 Expl .  auf  
1/1 o qm. 

T e r e b e l l i d a e .  

L a n i c e c o n c h i l e g a (Pall.). Auf die Aus te rnbank  und  deren engste Umgebung bescbrankt ,  
• ferner  im Obergangsgebiet  zur  Rinne  IStat .  26); stets  1 Stiick auf 1/1 o qm. 

P o l y c i r r u s  m e d u s a  Grube. Nur  b e i S t a t .  2 1 u n d i n 2 F a n g e n v o n  Sta t .  4 1 j e  1 Expl .  

S a b e l l i d a e .  

D a s y c h o n e sp. Die Ga t tung  ist  yon  HAOMEIER friiher 6fters gefunden worden. M6BIVS 
gibt  die Ar t  D. dalyelli (K611.)? an. 
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E p i b i o s e - A r t e n :  
S a b e l l a r i i d a e .  

S a b e I l a r i a s p i n u l o s a Leuck.  I n  groBer Zahl  auf  der Aus te rnbank ,  wo die R6hren-  
kolonien grol3e K l u m p e n  auf  lebenden Austern,  Muschelschalen usw. bilden. Bis 63 
Wt i rmer  wurden hier  auf  t/10 q m  gezahlt .  Z u s a m m e n  m i t  den groBen Sehi l lmassen er- 
zeugen diese Kolonien  das charakter is t i sche Erseheinungsbi ld  des Aus te rnbank-Sed i -  
ments .  Wenige  Sabellaria wurden auch im Umkre i s  auf  Schalen festgestel l t .  Abb.  5 
zeigt die Verbre i tung der l~(~hrenbruchstticke (P0.~IP), die auf  den Umkre is  der  Austern-  
b a n k  beschr~tnkt sind; einige ferner im  Ubergangsgebie t  zur  Rinne.  

S e r p u l i d a e .  

"1° o m a t o c e r o s t r i q u e t e r L. Einige bewohnte  R0hren  auf  lebenden Austern .  

Von M6Btus werden an  Po lyehae ten  noch angegeben:  
~f Eulalia viridis (L.);  t Phyllodoce maculata (L.) ; ¢ Dodecaceria concharum Oersted;  t Thelepus 

cincinnattts (Fabr . ) ;  ¢ Thelepodopsis /lava Sars?;  "~ N icolea venustula (Mont.). 

Sipunculoidea. 
S i p u n c u l i d a e .  

/ ~ h a s c o l o s o m a  sp. 2 Tiere yon  der  A n s t e r n b a n k  (Stat .  3 und  41). 
"~Phascolosoma minutum Kefers te in .  Wurde  nach Aufze ichnungen yon  HIN~CHS in  mehreren  

Stricken i m  Jul i  1935 auf  der Aus t e rnbank  gefundeff. 

Crustacea. 

Cirripedla. 
E p i b i o s e - A r t e n :  
B a l a n zt s c r e n a t u s Bcug. I m  Verh/~ltnis zur  grol~en Zahl  der  P la t t en res t e  im  Sediment  

der Aus te rnbank  (s. Tab .  8: S ta t .  10) lebend rech t  selten.  Einige  aueh auf  lebenden 
Austern.  

B a l a n u s b a l a n u s (L.) Da  Costa.  Seltener als die vorige Art ,  bei  S ta t .  7 aber  ca. 70 Exp].  
auf  einem Kohlest t ick,  2 - -3  m m .  

*S a c ¢ u I i n a c a r ; i n i .Thompson.  E i n m a l  im  Dre t schfang  an  Portztnus lwlsatus. 

Schizopoda: My,idacea. 
G a s t ~ o s a c c u s  s p i n i / e r  Go~s. 6 Sttiek von  den S ta t ionen  4 - -  6 - - 1 3 - -  33, also 

e inem verh~ltnism~fiig kleinen Gebiet ,  was bei diesen sonst  ha lbp lank t i sch  lebenden 
Krebsen  doch auf einen abgegrenzten Lebens raum schliel3en lallt. I m  Ok tobe r  fandell  
sich Junge  im B r u t r a u m .  

Decapoda. 
E n d o b i o s e - A r t e n :  
U p o g e b i a d e l t a u r a (Leach). ] Expl .  yon  Star .  21, ferner  in allen 3 F~ngen yon Star .  4t 

] - - 3  Sttick. W/ihrend drei yon  den im Oktober  1938 gefangenen Krebsen  3,5, 5 und 6,5 cm 
ma  i)en, waren die drei ribrigen 0,8-0,9 cm lang, stellen also Jung t ie re  yon diesem Sommer  dar.  

C a l I i a n a s s a s u b t e r r a n e a Mont.  20 Krebse  yon der Aus te rnbank ,  deren n/~chsten 
Umgebung  und dem Obergangsgebie t  zur  Rinne .  Bis 5 Striek in e inem F a n g  (4 Stt ick:  
Sta t .  25; 5 Sttick: S ta t .  43). Die LAnge be t rug  im Augus t  bis Ok tobe r  1 ,0--3,0 cm. 
(Befall m i t  Epicar iden s. S. 138.) 

E p i b i o s e - A r t e n :  
t P a n d a l u s m o n t a g u i Leach.  I n  friiheren J a h r e n  regelm/~$ig und  h/~ufig in Kurrcr:-  

f/~ngen yon  der Aus te rnbank .  I n  10 Ztigen wurden  hier  1923 e twa 8 kg  gefangen!  Seit  
e iniger  Zei t  is t  der Krebs  aber  ~ wie in der R inne  ~ selten (vgl. Tab .  7). 

C r a n g o n c r a n g o n (L.). 7 Expl .  in 5 Bodengreiferf/ ingen, ferner  n icht  selten in der Dretsche.  
Die  ftir die Rinne  eharakter is t i sche  und  dor t  hi~ufige A r t  Cr. allmani wurde im Umkre i s  
der  Aus te rnbank  nieht  festgestell t .  

G a l a t h e a i n t e r m e d i a Lill jeborg. I m  Bodengreifer  nur  I Stiick yon  der Aus t e rnbank  
(Stat .  10). In  Dretschfi~ngen n ieh t  selten, L/~nge bis 2,5 cm. I m  Ju l i  Weibehen  m i t  
Eiern .  

t G  a l a t h e a n e x a Emble ton .  Von dieser im  Gebie t  der  stidlichen Nordsee vo rdem nur  aus  
der  R inne  bekann ten  Ar t  wurde  naeh Mit te i lung yon  Hi~i~iCHS ein E x e m p l a r  im  Jul i  
1923 auf  der Aus t e rnbank  gefangen. 
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P o r c e I l a n a l o n g i c o r n i s (Pennant) .  Der  in Dretschf~ngen v o n d e r  A u s t e r n b a n k  
hi~ufigste Deeapode land sigh bier auch in den Bodengre i fe rproben  (bis .4 Sttiek auf  
1/10 qm),  wahrend  er in allen umliegenden Gebie ten  fehlt.  Der  K r e b s  s i tz t  besonders  
zwisehen den Austernschalen,  an  denen er oft  schwer zu finderf ist. Die Carapaxbre i t e  
betr/ igt  bis 6,7 ram, m a n  f indet  aber  auch e ie r t ragende  Weibchen  (Jul i  bis Sep tember )  
m i t  5 m m  Carapaxbre i te .  I m  Aquar ium schlfipften Ende Ju l i  La rven .  
Dim Krebse zeigen auf der Oberseite des Carapax eine auferordentliche Vielfalt, in FErbung und Zeichnungs- 
mustern, yon clench in Abb. 6 einige wiedergegeben sind. Als Grundfarbe ist meist olivgriin vertreten, doch 
linden sich auch hiiufig Tiere mit elfenbeinweiBem Unterton, auf dem das Zeichnungsmuster dann in Form 
yon rotbraunen Strcifcn, Flecken, Punktreihen usw. erscheint. Neben diesen treten mehr einfarbige griin- 
gelbe Tiers mit nut feiner braunroter Sprcnkelung auf. In den meistcn F~llen ist einc - -  oft aUerdings sehr 
undeutliche ~ Symmetric in der Zeichnung festzustellen. Eine Typisierung der Muster st6Bt bei der Mannig- 
faltigkeit auf Schwierigkeiten. 

E u ib a g u r u s b e r n h a r d u s (L.). I n  Dretsehfi tngen haufig,  im Bodengreifer  nur  gelegent-  
lich auf t re tend ,  so da[./die Besiedlungsdichte  recht  gering skin muB. Die ausgewachsenen 
Krebse  leben in 3 ~ 5  em lahger~ Buccinum-Gehausen,  jiingere Tiere wurden  ferner  in 
folgenden Geh~iuscn festgestel l t :  

Lunat ia  nitida . : . . . . . . .  Gehausel~tnge 0 , 9 ~ l , l c m  
Scala clalhrus . . . . . . . . . . .  1,3 ,, 
Litorina obtusata . . . . . . . . . .  1,3 ,, 
I_itorina litorea . . . . . . . . . . .  1 ,7~1 ,8  ,, 
Turritella comrnunis . . . . . . . .  1,9 ,, 
I .unatia catena . . . . . . . . . .  2,0 ,, 

~ b e r  diese Gr6Be h inausgehend werden d a n n  zun/~,ehst junge Buccinunz-Gehiiuse ge- 
nommen .  Als kleinstes  bewohntes  Schncckengehause  wurde  in der R inne  Gibb~da tu- 

Abb. 6 Po*cellana longicornis. Zeichnungsmuster 
auf dora Carapax. 

Abb.q Zwei Eupagu~us in einer Polychaeten- 
r6hre (Hydroides). R6hrenlange 1,7 em 
Lebendaufnahme. 

mida (4- -5  m m  L~nge) gefunden.  Wie  bere i t s  in der R inne  f~stgestel l t  (C., S. 44), wer- 
den yon jungen Eupagurus aueh in E rmange lung  von leeren Schneckengehausen R6hren-  
bruchst i icke  yon  Sabellaria bewohnt .  Abb.  7 zeigt  2 Eins iedlerkrebse ,  die sich beide 
in einer  R6hre  des Po lyehae ten  Hydroides norvegicus niedergelassen haben ,  jeder  an  
e inem Ende.  Die For tbewegung  der  beiden Krebse" war  natt ir l ich sehr erschwert ,  da  
]eweils der s t~rkere den sehwAeheren mi tz ieh t .  So k6nnen  sie aueh u n m i t t e l b a r  an e inem 
in eine Versuehsschale gegebenen Stiiek Musehelfleisch vorbei taufen,  wenn  der  s ta rkere  
im Augenbl iek  die falsehe Orient ierung ha t  oder dureh  seinen Gegenspieler  abge lenk t  wird.  

17 
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Le ich te r  als Schneckengeh/~use verlassen die Krebse  ihre R(~hre und k le t t e rn  an  dieser 
herum,  in die sie abet  stets  wieder zurtickkehr~en. Die Wohnung  wurde jedoch bald 
gewechselt,  als zwei leere Schneckengeh/~use in das Becken gegcben wurden.  

E b a I i a c r a n c h i  Leach.  2 Expl .  yon der Aus te rnbank  (Star.  3 und  41); auch in Dretsch- 
f/~ngen nicht  selten; in den umliegenden Gebieten J[ehlend. 

? M a c r o p o d i a r o s t r a t a (L.). Gelegentlich in Kurrenf/ ingen yon  der Austernbank.  
*H ~, a s a r a n e ~ s (L.). In  Dretsch-  und  Kurrenfangen yon der Aus te rnbank  h~tufig. 

C o r y s t e s  c a s s i v e l a u n , g s  (Penn.).  1 Sttick yon Stat .  29; 1 cm Carapaxlhage.  
P o r t ~ n u s p u s i l l u s Leach.  Diese in der Rinne h~tufige, sonst in der siidlichen Nordsee 

fehiende Art  ist  auch auf der Austernbank nicht  seiten ~ mi t  ein Beweis fiir  die fau- 
nistische Zusammengeh(irigkeit  der beiden Gebiete.  

P'o r t u u u s h o I s a t u s Fabr .  Im Bodengreifer  1 Expl.  yon Stat .  7; in Dretschf/~ngen yon 
der Austernbank gro~e Krebse.  1 Sttick yon S a c c u l i n a  befal |en. 

C a n c e r ~b a g u r u s L. Auf die Austernhauk beschr/~nkt, hier  nicht  selten. In  Dretschfiingen 
sehr  gvoBe Exemplare .  Im ,lull sind junge Krebse yon 0 ,5~2 ,3  cm zu finden. 

t P  i I u m n u s h i r t e l 1 u s (L.). Von H:ya ic~s  frtiher einige yon der Aus ternbank notier t .  
t P  i n u o t e r e s p i s u m (L.). Von H ~ a : c H s  mehrfach auf der Austernbank in M o d i o l a  fest- 

gestellt :  1894; 1898 (~); 1910 (~ + ~). Wahrschcinlich ist der , ,Muschelwachter" h~tufiger, 
nur  schwer aufzufinden.  

(.'~1 rn tgcP.a~.  

E n d o b i o s e - A r t :  

D i a s t y l i s  r a t h k e i (Kr0yer).  14 Stuck yon 7 Stat ionen,  bis 4 in einem Fang.  Austern- 
bank und n/ihere Umgcbung,  auch in ddn weichen Sch| ickb0den.  

I,opoda: Eptcartda. 

-P s e u d i o n e b o ~ e a I i s Caspors (1939). Diese neue parasi t ische Epicar iden-Art  land  ieh zu- 
erst  auf der Austernbanl:  im Kiemenraum yon Cal l iauassa  subteeram'a.  SpArer wurde 
die Ar t  noch an  C a l h a n a s s a  aus dcr ~ mfen R m n e  und verschmdenel: Tcden  der sudhchen 
Nordsce festgestellt. Ein Weibchen yon der Aus te rnbank  enthic l t  im Oktober  1938 
wcitcntwickelte, Eicr, in dcnen schon Einzelhei ten des Epicar id iums zu erkennen waren 
(s CASt'EI~S~ 1939, S 239). Der Befall yon Cal l ianassa  ist goring (auf der Aus te rnbank  
3 yon 20). Die Parasi ten sind beim Wirtskrebs ]eicht an der s tarken Aufschwellung 
des Kiemenraunms zu crkennen.  In dicscm ist das 3 ~ 5  mm langc Wcibchen,  zwischen 
dcsscn Plcopnden das M~tnnchen sitzt,  d icht  an die Kicmen  angcheftet .  Bisher konnte  
a n  Cal l iaua~sa  nur  t in  einseitiger Befall  Jestgcstellt  werden. 

Amph~poda. 
E n d o b i o s e - A r t :  

P h o t i s  l o n g i c a u d a t a  (Sp. Bate).  Nur  1 Expl .  yon  Star.  42, wiihrend die Ar t  in dcr 
Rinne  sehr h/~ufig ist. 

E p i b i o s e - A r t e n :  

*C o r o p h i u m b o n e l I i. I n  Dretsehfangen.  
A m p e l i s c a b r e v i c o r n i s (Costa). In  einem engbcgrenzten Bczirk um Stat .  4 ~ 23 - -  17, 

bis 8 in e inem Fang.  
A m p e l i s c a d i a d e m a (Costa). Uberall  der h/~ufigste Amphipode,  bis 15 S tack  auf ~/10 qm. 
A m p e l i s c a  s p i n i p e s  Boeck. 2 Expl .  von Star .  10. 

* P o d o c e r o p s i s  e x c a v a t a  Sp. Bate.  In  Dretschfang yon  der Austernbank.  
MSs:us gibt  ftir die Aus te rnbank  noeh an:  -~ C a p y d l a  t inea~is  L .  

Pantopoda. 
: E p i b i o s e - A r t e n :  

N y m p h o n  r u b r ~ m  Hodge.  1 Expl .  yon  Sta t .  4. Von SCn~OTT~:E 0932)  nicht  auf der 
Aus te rnbank  gefunden,  aber  ve rmute t .  
SCH~OT~KE (1932) stell te auf der Aus te rnbank  noch folgende Ar ten  Iest ;  

t A n o : b l o d a c t y l u s  p e t i o l a t u s  (Kr0yer) .  Hiiufigste Art .  
C A m m o t h e a  e c h i n a t a  (Hodge). Einige. 

Lamellibranchia. 
E n d o b i o s e - A r t e n :  

N u c u l a n u c l e u s L. Die Ar t  zeig~ im Umkreis  der Aus te rnbank  ein/~ui~ers~ scharf be- 
grenztes Gebiet  der Verbrei tung,  innerhalb dessen die Muschel aber  in gr(~erer  Zahl 
zu l inden ist  (s. Abb. 8). Letzteres  t r i f f t  besonders ffir den Osten des Verbreitungsgebietes 
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zu, wo sich ein deutl iches Kerngeb ie t  e rkennen 1/~l~t, dessen Grenze streckenweise un- 
mi t te lbar  mi t  der Grenze des Verbrei tungsgebietes  i iberhaupt  zusammenfal l t .  Im  Kern-  
gebiet  liegen die Sta t ionen 3 - -  10 - -  41, wo sieh bis 26 Stfick auf  1//lo qm fanden.  Das 
gesamte Verbmitungsgebiet  weist  eine weir nach Westen  reiehende Zunge auf, die sieh 
fiber verschiedene Bodenformat ionen  ers t reckt  und  direkte  Verbindung mi t  der R inne  
besitzt .  Die Gesamtflaehe des yon  N .  nucleus im Umkreis  der Aus te rnbank  besiedelten 
Gebietes  ist  aber  reeht  gering, bedingt  durch  die kleine Ausdehnung der Bank,  mi t  der 
sich ja das Kerngebie t  deekt,  und  deren Fauna  durch  das Vorkommen dieser Musehel 
als zur  gleichen I~bensgemeinsehaf t  wie die der Rinne  geh0rig gekennzeiehnet  ist. 
•ber  Nahrungsaufnahme und  Darmver lauf  s. CASPERS (1939); vgl. ferner  Abschn. D I I I  
1 und  2. 
En t spreehend  den VerhMtnissen in der R inne  im August  1936 (0. S. 55) war  auf der 
Aus te rnbank  in diesem Monat  neben den al ten vor jahr igen Muscheln Junggu t  yon  vor- 
wiegend 3 mm (bis 5 mm) L/~nge festzustellen,  das im Oktober  auf vorwiegend 5 mm 
(bis 6 ram) herangewachsen war, w/~hrend die/~ltesten Muscheln nun  bis 11 mm maBen, 
wie aus folgender Aufstellung zu ersehen ist (Zahl der gemessenen Museheln:  148). 

3 4 5 6 7 8 9 I0 11 mm 
August . . . .  18,8 13,2 13,2 - -  9,5 18,8 20,8 5,7 - -  % 
Oktober . . . 1,8 12,7 18,0 7,2 9,0 21,6 24,3 3,6 1,8 

N u c u l a n i t i d a Sow. Das Gebiet  dieser  in ihrer  Verbrei tung s tark  yon  N.  nucleus sich 
t r ennenden  Ar t  liegt in der Zone des weiehen Schlicks um Stat .  8 und  20 (bis 20 Stiick 
auf  1/i 0 qm), wo es ha r t  an  das N .  nucleus-Kerngebiet  stoBt, ohne dab doeh eine Ver- 
mischung e in t r i t t  (s. Abb. 8). I m  Norden  des N.  nucleus-Verbreitungsgebietes l and  sich 
N.  nitida nur  einmal  bei Stat .  30. Verbre i tung der Sehalen im Sediment  s. Abschn. D IV 3. 
I m  Oktober  waren bis 6 mm messende Tiere  vorhanden,  ferner  einige Jungbru t .  

T e l I i m y a / e r r u g i n o s a (Mont.). Nur  1 Stfick bei Star .  25. Hie r  zusammen mi t  6 Monta~ 
cuta bidentata. Schalen im ganzen Umkreis  der Aus ternbank,  auf dieser selbst jedoch 
fehlend. 

M o.n t a c u t a ,  b i d e n t a t a (Mont.). I m  Schliek besonders im Sfidosten der Austernbank,  
bis i7 Stiick auf 1/10 qm (Stat .  8). Einige auch im Norden  und  Siiden des Nucula nucleus- 
Gebietes, mi t  dem aber  nur  eine geringe Vermischung s ta t t f inde t .  Grolle 3 - -4  mm. 

[L e ~b t ~ n s q u a m o s u m (Mont.).] N u t  1 Schale yon  Star .  10 (det. HERTLI~).  
C a r d i u m / a s c i a t u m Mont. Nur  1 Muschel von Star .  4. Auch von HEINCKE auf der 

Aus te rnbank  gefunden.  
C a r d i u m e c h i n a t u m IA: Von HEINCKE auf der Aus te rnbank  festgestellt .  GroBe Sehalen 

auf dieser und im umliegenden Gebiet  n icht  sel ten (bis 4,6 cm). Oft  vom Bohrschwamm 
angefallen. 

C a r d / u m e d u l e L. Lebendfunde  yon  der Aus te rnbank  werden yon  HEINCKE angegeben. 
Auf dieser und  im weiteren Umkreis  f inden sich recht  regelmi~13ig, abe t  in  nu r  geringer 
Zahl, Schalen, z . T .  yon  grol~en Exemplaren .  

[C y p r i n a i s l a n d i c a (L.).] Im  Gebiet  der Aus te rnbank  wenige Schalen. 
T h y a s i r a ] I e x u o s a (Mont.). J e  1 Muschel von Stat .  29 und  38. Schalen aueh bei Star .  7. 
C h i o n e o v a t a (Penn.).  Nur  wenige auf der Aus te rnbank  (1 auf 1/1 o qm). 9 Stiick bei Sgat. 26, 

dem l~bergangsgebiet  zur  Rinne .  H ie r  aueh die gr01~te Menge yon  Sehalen im Siebrest,  
wahrend diese in  den iibrigen S ta t ionen  auch selten sind. Im  Oktober  ein s tarkerer  An- 
tei l  von  J u n g b r u t  (4 ram);  die grSBte.Musehel  ma{~ 14 mm. 

C h i o n e g a l l i n a (L.). Im  ganzen Umkreis  der Aus te rnbank  mi t  ziemlicher RegelmaBig- 
ke i t  anzutreffen,  jedoch meist  nu r  1 auf 1/10 qm, selten bis 3. Das Nucula nucleus-Gebiet 
aber  wird g/~nzlich gemieden (vgt. Abb.  8). I m  Oktober  viele Jungmusehe ln  yon  3 ~ 4  ram. 
Die Verbre i tung  der Sehalen en tspr ieh t  der d e r  lebenden Tiere.  

[L u c i n o ~b s i s u n d a t a (Pe~n.).] 1 Schale yon  Star .  33, also auf  re inem Sandboden.  
T a ib e s ~b u I l a s t r a (Mont.). I m  Bodengreifer  l and  sich bei Star.  41 und 42 je 1 Exempla r  

(1,5 und  5 cm). Aueh in  Dretschf~ngen yon  der Aus te rnbank  werden lebende Mus heln 
allerdings n ieht  h~ufig ~ heraufgebraeht .  Schalen sind im Sediment  in  grol~erer Zahl 

vorhanden  (vgl. Abschn. D IV 3). Auch HEINOKE gibt  die Muschel berei ts  als typisch 
fiir die Aus te rnbank  an;  dagegen fehl t  sie in  der R inne !  

[T  a p e s v i r g i n e u s (L.) ?] E in  kleines Gehause y o n  Sta t .  10 (det. HERTrING, Bes t immung 
nieht  ganz sieher). 

T e I l i n a ib u s i l 1 a Phi l ippi .  1 Stfick (det. HERTLING) yon Stat .  23. Bei dieser Stat ion 
und ferner  bei Star.  40 aueh Sehalen im Sediment .  

17" 
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S y n d o s m y a a I b a (Wood). I m  ganzen Gebie t  verbreit,  et ,  aber  sehr fleekenweise. 6 Sttick 
bei s t a r .  4 und  bis 9 bei Star .  41. Gr613e bis 13 m m ,  im Oktober  auch viele Jungmusehe ln  
yon  5 ram.  

S y n d o s m y a p r i s m a t i c a (Mont.). Nur  bei Star .  5 und 6 je 3 Sl~ick in 1 Fang ;  10-12 ram. 
I m  Siebrest  SchMen steltenweise n ieht  selten. 

[ P  s a m m o b i a / e r r o e n s i s (Chemn.).] I m  Siebrest  yon  s t a r .  18 und  40 gefunden,  ferner  
Sehalen i m  Dre tschfang yon  der Aus te rnbank .  

C u 1 t e l l u s p e l l u c i d u s (Penn.). Die Ar t  bewohn t  die sandig-schliekigen Geb'iete und  
wurde  in geringerer  Zahl  auch auf der  Aus t e rnba~k  festgestellt .  I n  den iibrigen Gebie ten  
l inden sieh durehsehni t t l ich  2 - - 3  auf  1/10 qm,  als H6chs tzah l  5. Das  V o r k o m m e n  ist  
recht  regelm~13ig: Die reinen Sandgebie te  (urn S ta t ,  33 und im Norden)  werden gemieden,  
ebenso das  Gebie t  des zi~hen Schlicks u m  Star .  7 ~ 19 ~ 24. Die Museheln ha t t en  
i m  Oktober  eine Durehschni t t s l~nge yon 20 m m ;  daneb-en t re ten  im Augus t  6 m m  lange 
Stiicke auf.  I m  Oktober  ist  die Mindestgr(~13e 10 ram,  die li~ngsten Muscheln messen 30 ram. 

E n s i s s i l i q u a (L.). Charak te rmusche l  der Lore l eybank  (s. Absehn,  D I I I  4 d). Eine  
10 cm lange lebende Musche'l aber  auch bei Star .  12. Sehalen ferner  vere inzel t  bei  den 
sfidlieh an  die Lore l eybank  grenzenden Sta t ionen.  

S p i s u I a s o 1 i d a (L.). Verbre i tung ~hnlich wie die yon  Corbula (s. unten) ,  ohne dab je- 
doch ein eigentliches Zentra lgebie t  festzustel len ist. Die von  Nucula nucleus besiedelten 
Zonen werden vOllig gemieden:  s. Abb.  8. Gr6t3e bis 9 ram. Sehalen tiberall haufig,  
wenige nu r  im Gebie t  der  Aus te rnbank .  

S p i s u I a s u b t r u n c a t a (da Costa). N u r  2 Stfiek bei S ta t .  8. Gr(~13e bis 14 m m .  Schalen 
ebenfalls selten. 

[M a c t r a s t u l t o r u m L.] 1 Schale yon  Star .  6 (def. HEt~TLINO). 
S a x i c a v a  r u g o s a  (L.). N u r  1 Stiiek in e inem Fang  yon  Star .  41. Sehalen besonders  

i m  l~bergangsgebiet  zur  Rinne,  aber  aueh auf der Aus te rnbank .  
[ A r c i n e l l a  p l i e a t a  (Mont.).] J e  1 Schale yon  Star .  7, 24, 38 und  42. 
M y a  a r e n a r i a L .  J e  l b e i  Star .  2, 8 u n d  41. E s h a n d e l t s i c h u m  junge S t t i c k e v o n  3,8 

bis 19 m m .  Wahrscheinl ich gehen die gr613eren Muscheln sphter  ein. 
M y a t r u n c a t a (L.). I m  Umkre i s  der A u s t e r n b a n k  in 5 S ta t ionen  je 1 Stiick, 16--30 ram.  

Auch grOi3ere Stficke werden wohl v o r k o m m e n .  Schalen im  Siebrest  selten, vorwiegend 
yon  dieser Art .  

C o r b u I a g i b b a (Olivi). Fi i r  die Ar t  kann  ein Gebie t  der H a u p t v e r b r e i t u n g  in der  Zone 
des weichen Schlicks u m  Star .  19 ~ 20 ~ 24 angegeben werden,  wo sich bis 38 Sti ick 
auf  1/1 o qm fanden.  Sonst  ist  die Muschel in allen Teilen verbre i te t ,  wo der Boden  Schlick- 
be imischung enthMt,  sie meide t  jedoch die eigentl iche A u s t e r n b a n k  (vgl. Abb.  8). Ebenso  
sind die SchMen im Sed iment  iiberall  im Umkre i s  der  B a n k  anzut ref fen ,  besonders  ge- 
hi~uft jedoeh in  der Zone der H a u p t v e r b r e i t u n g  der lebenden Museheln. 
W~hrend  die J u n g b r u t  im Augus t  mengenm~gig  noch keine Rolle spielt ,  l inden wir  
im  Oktober  einen gr6Beren Antei l  der Gr(~i~enzusammensetzung bei 4 ram, wie aus  nach-  
folgender Aufstel lung zu ersehen ist  (Zahl der gemessenen Museheln:  82): 

3 4 5 6 7 8 9 10 mm 
Oktober . . . 2,4 26,8 18,3 22,0 20,7 4,9 3,7 1,2% 

Vc'ieweit die ebenfalls in gr6i~erer ~¢Ienge vo rhandenen  6 - -7  m m  grol3en Museheln berei ts  
geschleehtsreif  sind, is t  naeh  dem vor l iegenden  Mater ia l  n ieht  festzustel len.  

[ T h r a c i a  i b a p y r a e e a  PolL] 3 S c h a l e n i m  Siebres t  yon  Sta t .  14 und  40. 

E p i b i o s e - A r t e n :  

*0  s t r e a e d u l i s L. t938 wurden  auf der A u s t e r n b a n k  10 lebende Aus te rn  gefangen.  Die 
Schalen im  Sediment  sind auf der B~nk  auf~erordentlich h~ufig, im  Umkre i s  jedoch 
nur  gelegentl ich anzutreffen.  (~ber frtihere H~uf igkMt usw. vgl. Absehn.  C; Bewuehs 
s. Absehn.  D I I I  5 c ft. 

*M y t i l u s e d u I i s L. E ine  1 cm lange Musehel i m  Dre tschfang  yon  der  Aus t e rnbank  an  
Hydrallmania fes tgesponnen in 25 m Tiefe. I~EINCKE (1894) g ib t  Mytil~s m i t  als typ i sch  
ffir die Aus t e rnbank  an, was aber  fraglich erscheint ,  da danu  SchMen i m  Sediment  
h~ufiger sein mfii~ten. 

*M o d i o l a ,mo  d i o I u s (L.). Gro~'e Muscheln in Dretsehf~ngen,  Sehalen im Siebrest  n ieh t  
selten.  Aueh yon  HEINCKE atS typ i seh  fill' die Aust .ernbank angegeben.  

t M  o d i o I a r i a m a r m o r a t a (Forb.).  Von HEINCKE aUf der  A u s t e r n b a n k  festgestellt .  
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t C  h 1 a m y s o p e r c u I a r i s (L.). Nach  Not izen  von  HIN~tCHS 1 lebende Musehel 1904 yon  
der Aus t e rnbank .  Schalen im Sediment  der B a n k  sel ten (vgl. Abschn.  D I V  3). Auch 
| ebend  warden heute  woh |  noch einige hier  - -  wenigstens  in e inzelnen J a h r e n  - -  vor-  
k o m m e n ,  wenn auch Funde  aus  der le tz ten  Zeit  n ieh t  b e k a n n t  sind. 

[C h l a m y s v a y i a (L.).] Sehalen im  Sed iment  der  A u s t e r n b a n k  e twas  h/~ufiger als y o n  der  
vor igen Ar t  (vgl. Abschn.  D I V  3). Lebendfunde  sind n ich t  bekann% aber  wohl m~glich.  
Die Sehalen sehen z. T. sehr fr isch aus. 

t[C h l a m y s t i g e r i ~ a (Mall.).] Naeh  HERTLENa vor  1900 einige Sehalen auf  der Aus te rn -  
b a n k  gesammel t .  

t A n  o m i a p a t e 1 l i / o r m i s L. Von HE~NOKE ffir die A u s t e r n b a n k  angegeben,  in deren U m -  
kreis  gelegentl ieh Sehalen im  Siebrest  zu f inden sind. E ine  I-I~ufung der  Sehalen auf  
der Bank .  

tA I~ o m i a e p h i p p i u ,m L. Von FI~I~CKE auf der A u s t e r n b a n k  gefunden.  
l~{6Btvs gibt  fiir die A u s t e r n b a n k  noah an:  tMacoma baltica (L.). 

Plaeophora. 
E p i b i o s e - A r t :  

~L e p i d o p l c u r u s h s e I t u s (C. Spengler).  Von HEINOKE fill" die A u s t e r n b a n k  als begtei-  
tende  F o r m  angegeben.  Von mi r  wohl nur  dureh Zufal l  n ich t  ge tunacm 

Gastropoda. 

1. Prosobranchia. 
E n d o b i o s e - A r t e n :  

T u r r i t e I l a c o m m u ~, i s Lam.  1 lebende yon  Star .  25. Geh~use in .~eringerer Zahl  im 
ganzen Umkre i s  der Aus t e rnbank .  

S c a l a c 1 a t h r u s (L.). J e  1 yon  Star .  42 und  43; ferner  in Dretsehfi~ngen. I s t  yon  HEINCKE 
berei ts  auf  der A u s t e r n b a n k  festgestel l t  und  ftir diese als typ i seh  angegeben worden  
(sonstige Verbre i tung vgl. C., S. 48). 

[S c a l a c I a t h r u l a (Kanm.) . ]  Von dieser sonst  isoliert in der  R inne  v o r k o m m e n d e n  A r t  
(s. C., S. 91) l and  sich bei S ta t .  6 und  10 je 1 Geh~use.  

E p i b i o s e  - A r t e n :  
[G i b b u 1 a t u m i d a (Mont.).] Geh/~use dieser filr die R inne  eharakter i s t i sehen,  sonst in der  

Deutschen  Buch t  fehlenden Schnecke wurden  aueh bei den meis ten  S ta t idnen  in der  
Umgebung  der A u s t e r n b a n k  wie auf  dieser selbst  gefunden,  jedoch meis t  nur  1 ~ 3  auf  
1/10 qm.  Aueh lebende Tiara warden hier wohl noch getegentl ieh auf t re ten .  

[M a n z o ~ i a c o s t a t a (J.  Adams) . ]  1 Geh/~use yon  S ta t .  40 (def. HEI~TLING). 
H y a I a v i t r e a (Mont.). Die 1936 in der  Rinne  gefundene Musehel stel l te  z u s a m m e n  m i t  

einer 1932 N W  yon  He lgo land  gefangenen den ers ten Lebendfund  in der  sfidliehen Nord-  
see dar .  Meine V e r m u t u n g  (C., S. 49), da[3 die Ar t  in der  R inne  hgufiger  ist, nu r  meis t  
wegen ihrer  Kle inhe i t  i lbersehen wird, gewinnt  an  Wahrsche in l ichke i t  dureh  den F a n g  
yon  20 lebenden Hyal~ in einer  Bodengre i ferprobe  v o n d e r  A u s t e r n b a n k  (Sta t .  3) ; ferner  
wurde  1 lebende noch bei S tar .  24 festgestel l t .  Die L/inge der Schneeken war  dureh-  
w e t  3 m m  (Oktober  1938). 

[L a c u n a d i v a r i c a t a (Fabr.) .]  Gehause im Siebrest  von  Star .  10 (det HERTLINO). 
[L i t o r i n a 1 i t o r e a (L.).] Gehause  in Dretsehfangen,  selten. Von Eupagurus bewohnt .  
[L i t o r i n a o b t u s a t a (L.).] E in  yon  Eupagurus bewohntes  Gehause.  
[B i t t i u m r e t i c u l a t u m (da Costa).] Gehause bei  S ta t .  25 und  26, also v o m  l~bergang 

zur  Rinne ,  ferner  yon  Star .  40. 
L u n a t i a n i t i d a (Don.). Diese in der R inne  haufige Raubschnecke  wurde  nur  e inmal  

bei S tar .  25, also a m  Abfal l  zur  Rinne ,  lebend gefunden.  Gehause  l inden  sich ~ jedoeh 
nur  in ger inger  Zahl  ~ bei fas t  al len Sta t ionen,  ferner  weisen die im Sed iment  der Aus te rn -  
b a n k  l iegenden Musehel- und  Schneekensehalen  hauf ig  Bohr l6eher  auf ,  so dab  Lunatia 
in anderen  J a h r e n  hier  wohl aueh hauf iger  lebend anzu t re f fen  sein wird.  

B u c c i n u m u n d a t u m L. I n  Dre tsch-  und Kurrenfi~ngen groBe Stilcke. Die Besiedlungs-  
dichte  ist  aber  gering;  in e inem Kur renzug  von  20 Minu ten  werden  e twa 25 Stilek ge- 
fangen.  Sehr  hauf ig  s ind die ~ meis t  yon  Eupagurus bewohn ten  ~ Geh/iuse, Besonders  
in den W i n t e r m o n a t e n  viele Laichbal len.  

IN a s s ~ i n c r a s s a t a (Str0m).]  Einige Sehalen auf  und  im Umkre i s  der  Aus t e rnbank .  
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L o r a t u r r i c u I a (Mont.) Schon yon  HEINCKE ftir die A u s t e r n b a n k  angegeben.  I n  den 
Bodengrei fer f~ngen fanden sich 8 lebende Schneeken y o n  den S ta t ionen  4 ~ 9 ~ 28 
2 9 -  3 2 - - 3 6 ,  also veto  Gebie t  zwischen Aus te rn-  und  Lore leybank .  Aus dieser Zone 
auch  einige Geh~use im  Siebrest ,  ferner  yon  Star .  25. 

¢ P  h i l b e r t i a I i u e a r i s (Mont.). I m  Siebrest  der  A u s t e r n b a n k  nicht  selten. Dagegen wur- 
den auch wie in der  Rinne  keine lebenden Tiere  gefangen.  Es  is t  daher  anzunehmen ,  
dab  die A r t  in den le tz ten  J a h r e n  ausges torben  ist. Von HEtXTCKE wird sic als typisch  
ftir R inne  und  A u s t e r n b a n k  angegeben.  

2. Opisthobranchia. 

E n d o b i o s e - A r t  ( T e c t i b r a n c h i a ) :  
C y I i c h n a c y l i n d r a c e a Penn.  F inder  sich im  ffanzen Umkre i s  der Aus t e rnbank  i~ 

sehliekigen B0den,  bis 3 in e inem Fang .  I m  Gebie t  der  Nucula nucle~s-Verbreitung 
g~nzlich fehlend.  

E p i b i o s e - A r t e n  ( N u d i b r a n c h i a ) :  det.  HE~TLI~a. 
* T  r i t o n i a p 1 e b e { a Johns ton .  I n  Dretsehf~ngen yon  der Aus t e rnbank  die h~ufigste Art .  

I n  der  R inne  noch n ieht  gefunden.  
, T r i t o n i a h o m b e r g i Cuvier.  I s t  nach  Mit te i lung yon  H i s ~ c n s  im  Augus t  1921 au[ 

der A u s t e r n b a n k  gefunden worden.  
*L a m e l I i d o r i s b i 1 a m e 1 l a t a L. Auf  der  Aus t e rnbank  nieht  sel ten;  auch yon  HEtsCXr: 

ftir diese angegeben und in fr t iheren J a h r e n  bei Dretschfi~ngen oft  gefunden.  
C o r y p h e 1 1 a a u d s b u r g i (Alder u. Hancock) .  1 Expl .  im  Dretschfang,  ferner  1 junges 

Tier  von  S ta r .  41. 
A e o I i d i e I 1 a n .  sp. ? Heineke .  1 Expl .  Star .  41. Diese schon frtiher auf  der Aus te rnbank  

gefundene  Nack t sehnecke  hMt HERTLI~G fiir die yon HEINCKE 1897 beschr iebene Aeoli- 
diella n. sp. ? Das  bisherige Mater ia l  re iehte  aber  n icht  aus,  um die Sicherstel lung der 
A r t  zu ermSgliehen.  
HEINCKE (1894 und  1897) g ib t  noch folgende Ar ten  ftir die A u s t e r n b a n k  an :  

tLametlidoris muricata Mtiller. 
t Polycera quadrilineata Mtiller. 
tAmphorina coerulea Mont.  Bisher  einziger F u n d p l a t z  in der Nordsee.  
t Cratena longicaudata Heincke.  

Phoronidea. 
E n d o b i o s e - A r t e n :  

P h o r o n i s m / / I  l e r i de SeIys-Longchamps .  Die Verbre i tung  und Ortsdichte  ist  in Abb. 9 
dargestel l t .  Be im Vergleich m i t  der  Bodenka r t e  (Abb. 3) ist  deutt ich die Beschr~nkung 
auf  die schlickigen Gebie te  zu erkennen,  wo die Or tsdichte  p ropor t iona l  zur  H6he  der 
Schl iekbeimischung ist. Das  H a u p t g e b i e t  im Sfidosten fMlt m i t  dem Kerngeb ie t  der 
A mphiura-Verbreitung (Abb. 8) zusammen .  G~nzlieh yon  der  A r t  unbes iede l t  bleiben 
die sandigen  Gebie te ;  auch die A u s t e r n b a n k  weist  nu r  an  ih rem stid6stlichen R a n d  eine 
geringe Be imischung  auf .  

t P  h o r o n i s g r a c i 1 i s v. Beneden.  Nach  Mit te i lung yon HIX~ICaS im Ju l i  1935 in 2 Austern-  
sehalen yon der Aus te rnbank .  

Bryozoa. 
E p i b i o s e - A r t e n :  

C r i s i a e b u r u e a (L.). Verschiedene kleine St6cke auf  Muschelschaten und  Hydro iden .  
t B u g u l a  p l u ~ n o s a  (Pall.).  Angabe  yon  Ht~RIeHs. 

M c m b r a n i p o r a p i l o s a (L.). Kle ine  Uberzi ige auf Sertu/aria und Musehelschalen.  
M c m b r a n i p o f' a r e t i c u l u m (L.) (M. lacroixii [Aud.]). Auf  Muschelschalen und  Steinen. 
A s p i d c l e c t r a m e / o l o n t h a (Busk.).  Bs i  S~at. 40 kleine t3berzfige auf  Muschelschalen.  

* F  1 u s t r a / o l i a c e a (L.). Grol3~ Biischel in Dre t schf~ngen  yon  der Aus te rnbank .  
E u c r a t e a  l o r i c a t a  (L.). E ine  kleine Kolonie  yon S ta t .  3. 

*A I c y o n i d i u m p a r a s i t i c u m (Flem.).  Uberzt ige an Hydrallmania yon  der Aus t e rnbank .  
MSBlcs (1893) g ib t  ferner an :  "~Bicellaria ciliata (L.) und  ~fScrupocellaria scrupca Bsk.  

Eehinodermata. 
E n d o b i o s e - A r t e n :  

*A s t r o p e c t e n i r r e g u l a r i s (Penn.). N ich t  hi~ufig, aber  regelm~Big in DretschfAngen 
yon  der  A u s t e r n b a n k ;  bis 25 in e inem Zug yon  20 Minuten Daue r  (Kurre)  tiber die B a n k  
weg. 
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O p h i  

5 p a t a ~ , g u s  p u r p u r e u s  O . F .  Mfiller. 
Austernbank. 

h i u r a / i I i / o r m i s (O. F. Miiller). Wie Abb. 8 zeigt, ist ein deutliches Kerngebiet 
um die St~tionen 1 - -  2 - -  8 - -  9 zu erkennen, wo bis 34 Sttick auf 1/10 qm vorkommen 
(Star. 2 uad 9). Zahlen fiber 10 sind dana nur noch insel~rtig anzutreffen, so bei Star. 11, 
wo 13 Amphium zusammen mit  2 Nucula nucleus auftraten. Auch die iibrigen Stationen 
im Nucula nucleus-Kerngebiet weisen noch 3--5 Amphiura in einem Fang auf. Das 
Amphiura-Kerngebiet schliel]t unmittelbar an das N. nueleus-Kerngebiet an, und zwi- 
schen beiden besteht eine schroffe Grenze. Auch im ~orden finden sich dicht neben 
der N. nucleus-Zone bei Star. 16 noch 10 Amphiura zusammen mit  2 Nucula nitida in 
einer Bodengreiferprobe. Sonst sind nur noch bei Star. 25 fiber 10 Amphiura (13 Sttiek) 
in einer  Probe zu finden. F fir den Schlangenstern kann ein Randgebiet angegeben wet- 
den, das sieh fiber das Nucula nucleus-Zentralgebiet und dessen Umgebung hinzieht, 
wie in Abb. 8 dargestellt ist. Im Westen wird jedoch das Sandgebiet v(~llig gemieden. 
Charakteris~isch sind 2 weite Ausbuchtungen: 1. nach Norden bis zur Star. 36. Diese 
Zone f~llt mit  einem Gebiet etwas sandi~rmeren Schlicks zusammen, das sich fiber die 
30 m tiefe Zone hinzieht (vgl. Abb. 3), jedoch nicht deren ganze Sohle einnimmt. Der 
Mittelpunkt ist bei Star. 37. ~ 2. eine Zunge nach Sfidwesten, die ungef~hr mit  der 
gleichen Ausbuchtung des N. nucleus-Gebietes zusammenfMlt, jedoeh auch hier die ~st- 
lichen sandigeren Zonen meidet. 
AuBerhalb dieses Amphiura-Verbreitungsgebietes finder man den Schlangenstern nut 
gelegentlich und dann auch nur selten fiber 1 Stfick auf !/1 o qm. 
Die in nachfolgender Aufstellung angegebenen Hunderts~tze der einzelnen GrOl3en fiir 
August und Oktober 1938 (Zahl der gemessenen Tiere: 207) zeigt, da~ bereits im August 
ein Anteil yon ganz jungen Bodenstadien vorhanden ist (1 mm Scheibendurehmesser), der 
auch noch im Oktober zusammen mit  den bereits auf 2 mm herangewachsenen Tieren dent- 
lich erkennbar ist. Wie in der Rinne (C., S. 58) sind yon den vorj~hrigen Sehlangen- 
sternen im August solche mit  einem Scheibendurchmesser yon 5--6 mm am reichste~ 
vertreten, wie auch noch im Oktober. Der neue Brutfatl hatte abet in den 1938 unter- 
suchteu Gebieten nicht die St~rke wie 1936 in der Rinne. 

Scheibendurchmesser: 1 2 3 4 5 6 7 mm 
Augus~ . . . . . . . .  4,0 -- 0,8 14 A 3~i,0 36,0 8,8 °/~ 

~) O/ Oktober . . . . . . . .  3,7 6,1 17 1 48,7 22,0 -,4 ,o 

h i p h o I i s s q u a m a t a (D. Chiaje). Ist  yon HAQ.~EISa im Dezember 1925 bei Boden- 
greifeff~ngen you der Austernbank (vgl. Abschn. D IV 2) gefunden worden. Auch von 
MSmcs angegeben. 

u r a a l b i d a Forbes. Wie in der Rinne kann dieser Schlangenstern im Umkreis der 
Austernb~nk keiner Gemeinschaft gesondert zugeschrieben werden; er ist fast in allen 
Stationen vertreten, bis 19 Stfick auf 1/~ o qm. 
In der Rinne war im September 1936 ein Gipfelpunkt der Gr(~l~enkurve (Scheibendureh- 
messer) bei 1 ram als Zeiehen des stattgefundenen Brutfalls festzustellen (s. C., S. 57). 
V~'ie aus folgender Aufstellung zu ersehen ist (Zahl der gemessenen Tiere: 117), hatte aueh 
im Umkreis der Austernbank im Oktober 1938 fiber die HMfte der Tiere einen Scheiben- 
durehmesser yon 1~2 ram, wie es ebenso die Groi~enkurve yore Januar  und April aus 
der Rinne zeigt. W~hrend im August noch Tiere mit  12 mm gemessen wurden, fehlen 
diese im Oktober bereits ganz, und auch die fibrigen ~lteren Ophiura sind stark im Ab- 
nehmen begriffen. 

Scheibendurchme~ser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm 
Oktober . . . . . . . .  14,5 47,0 8,6 6,3 5,1 1,8 2,6 3,4 5,1 5,1 o~ 

Setten. In Kurren- und Dretschf~ngen yon deL ~ 

/~ c h i n o c a r d i u m c o ~ d a t u m (Penn.). Am regelmi~i~igsten ist das weiche Sehlickgebie~ 
im Sfidosten der Austernbank besiedelt (Amphiura ]ili]ormis-Kerngebiet), w o sich ]e: 
doch meist nur 1 Stiick auf 1/1 o qm findet. Ferner ist der Seeigel in den fibrigen Teilen 
mit schlickiger Beimischung vertreten, meidet jedoch g~inzlich das yon Nucula nucleus 
besiedelte Gebiet (s. Abb. 8). 
Im August finder man die jungen Bodenstadien, die im Oktober auf 0,8--1,1 em heran- 
gewachsen sind. Zwei Drittel der in dieser Zeit im Greifer enthaltenen Echinocardium 
werden yon diesen jungen Tieren gebildet. 
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E p i b i o s e - A r t e n :  
*S o I a s t e r p a p p o s u s (L.). Der sons~ in der Deutsehen Bucht seltene Sonnenstern zeigt 

auf der Austernbank eine grol~e H~ufigkeit, was seine Ursache in dem harten Bodengruad 
der Bank haben mag, den die Art bevorzugt. D i e  gr6~ten haben einen Scheibendurch- 
messer yon 8,5 era. 

A s t c r i a s r u b e n s L. In Bodengreiferf~ngen 4 Stfick von dec Austernbank nnd deren 
n~chsten Umgebung; auf der Bank in Dretschf~ngen grol~e Exemplare. In allen fibrigen 
Gebieten fehiend. Von Juli bis Oktober junge Ttere yon 1,7~7 mm Seheibendurehmesser. 

0 p h i o t h r i x / r a g i 1 i s (Abbildg.). In gro[3en Mengen zwisehen dem Sehill der Austern- 
bank, w~hrend die Art in der Rinne seltener ist. 

P s a m m e c h i n u s  m i l i a r i s  (Gruel.). Dieser am Nordhang der Rinne h~ufige Seeigel 
wurde auch in 6 Bodengre~ferf~ngen yon der Austernbank und deren n~ehsten Umgebuag 
gefunden: HOchstzahl in einem Fang 3. Diese Art ist ferner in gro[~er Zahl in Dretsch- 
proben yon der Bank zu fangen; der Durehmesser betr~gt h6ehstens II mm. 

*E c h i n u s e s c u l e n t u s (L.). Regelm~[3ig und in sehr groBer Zahl in Dretseh- und Kurren- 
f~ngen v o n d e r  Austernbank. Die H~ufigkeit fiberwiegt bier bei weitem die der Tiefen 
Rinne: In einem Kurrenzug yon 20 Minuten quer fiber die Bank weg wurden bis 150 Stfick 
gefangen! Bis 10 cm Durchmesser. 

E c h i n o c y a m u s  p u s i l l u s  (O. F. Mtiller). Im Gegensatz zur Rinne ist die Art wohl 
in einem groBen Gebiet, abet  doch nicht in allen Stationen und nut  in sehr geringer 
Stiickzahl anzutreffen. Die gr6[~te Zahl von 7 auf 1/10 qm fand'sich bei Stat. 26, die 
im ~bergangsgebiet zur Rinne liegt. 
Auch 1938 war kein begrenztes Auftreten yon Jung~ieren festzustellen, so da~ die ffir 
die Rinne ge~ul~erte Vermutung eines w~hrend des ganzen Sommers stattfindenden 
geringen Brutfalls (s. C., S. 60) an Wahrscheinlichkeit gewinnt, 

Tethyodea (A scidiacea) 
E p i b i o s e - A r t :  

*A s c i d i el  l a a s p e r s a (0. F. Mfiller). Frfiher auf der Austernbank regelm~Big.in Sehlepp- 
netzf~ngen, seit einigen Jahren aber ~ entsprechend wie in der Rinne - -  sehr s~lten. 
Die in der Rinne sehr h/~ufige Dendrodoa grossularia wurde auf der Austernbank ale 
festgestellf~ ! 
Mbmvs gibt noch "~Mo[gula sp. ftir die Austernbank an. 

IlL Syn6kologie. 

], Die Sled]nngsgebieie. 

Als k|einste Glieder einer Tiergemeinschaft sind die Sied|ungen anzu~ehen. Diese er- 
geben sieh dureh die Verbreitung einzelner Tierarten (Leitfolmen), worauf aufbauend dann 
e in  synthetisehes Bild der Bodenbesiedlung gewonncn wird, das zur Aufstellung und Zuordnung 
yon BiocOnosen ffihrt (vergl. aueh C., S. 65--67 und CAsP~as, 1950). 

In Abb. 8 ist die V~rbreitung einzelner Arten, auf welehe die Aufstellung yon Siedlungen 
beruht, angegeben: Die Museheln Nucula nucleus (S. 138), Nucula nitida (S. 139), Corbuta gibba 
(S. 140), Spisula solida (S. 140) und Echinocardium cordatum (S. ]43). Abb. 9 zeigt noch dieVer- 
breitung yon Phoronis nziilleri und der Foraminifere A strorhiza limicola. 

Naeh folgenden Arten k6nnen hiernaeh geseh]ossene Siedlungsgebiete gekennzeiehnc~ 
werden: 

a) Die Nuczda nucteus-Siedlung. Diese weist ein Kerngebiet auf der Austernbank und 
einen weiten Ausl~ufer nach Sfidwesten auf, der in Verbindung mit der Rinne steht. 

b) Die An~phiura/iEi/ormis-Siedlung. Deut]ieh ist ein Kerngebiet si~d6stlich der Austern- 
bank ausgebildet, an die es eng angrenzt. Ferner werden aber grOf~ere Tei]e der umliegenden 
Boden yon Amphiura eingenommen; ein welter sfidwestlieher Ausl/iufer deckt sich ste]]enweise 
Ihit dem gleichgerichteten N. nucleus-Ausl~ufer und steht ebenfal]s in Verbindung mit der Tiefen 
Rinne. Aueh auf der Austernbank finden sieh einige A~nphiura in jedem Fang. 

e) Die Nucula nitida-Siedlung. Diese zeigt eine grol3e H/~ufigkeit sfid0stlich der Austern- 
bank, wo die Siedlung sich stellenweise mit dem Amphiura-Kerngebiet deckt, w/~hrend ab.er 
dei Hauptverbrei tung sfid]ich an dieses angrenzt. 

d) Die Phor nis-Siedlung. Das deut, lieh ausgebfldete IKerngebieL deckt sich rail dem 
yon Amphiura. Ffir die sonstige Verbreitung ist aber keine deut]iche Grenze anzugeben; ste]]en- 
weise wird aueh die Nucula nucleus-Siedlung mit erfal~t. 
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Auch Corbula gibba zeigt eine Anreicherung im Gebiet  sfidOstlich der Austernbank,  
ist jedoch zusammen mi t  Spisula solida, Chione galena und Echinocardium im ganzen Gebiet  
um die Aus ternbank ver t re ten,  w~hrend diese selbst yon  diesen Ar ten  unbesiedelt  bleibt. 
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Abb. 8. Siedlungsgebiet yon _Nucula nl~cleus (mit Kerngebiet), 2Vucula nitida, Corbula gibba, Splsula soHda. C~io~a 
gallina, Amphiura fililormis (mit Kerngebiet) und Echinocardium cordatum. 

Aus der Verbrei tung der genannten  Arten sind berei ts  die Grundlinien der :Faunen- 
ver te i lung zu erkennen:  Es heb t  sich die Endobiose des Nucula uucleus-Kerngebietes hervor ,  
die sich mi t  der Epibiose der  Aus te rnbank  deckt ,  so dab diese also auch deut l ich dutch die 
Endobiose gekennzeichnet  ist. 

Eine  Vermischung mi t  der Aus te rnbank  gehen yon  den oben besprochenen Arten n u r  
Amphiura und Phoronis ~ beide aber  nu t  in geringem MaBe ~ ein. Die iibrigen zeigen im Um- 
kreis der Bank  ein ungleichmaBiges Siedlungsgebiet,  ohne dab b ie r  jedoch scharf abgegrenzte 
Gebiete vorhanden  w~ren, die die Auftei lung in mehrere  Bioc6nosen notwendig machen wiirdcn. 
W i t  k o n n e n  d a h e r  i n  d e m  u n t e r s u c h t e n  M e e r e s g e b i e t  d i e  B i o c 6 n o s e  
d e r A u s t e r n b a n k ~ auf Grund  des Siedlungsbildes dutch  die Nucula nucleus-Endob[ose 
charakteris ier t ,  ferner  besonders dutch  die Epibiose kenntl ich - -  u n d d i e u m i i e g e n d e 
L e b e n s g e m e i n s c h a f t - -  aufgetei l t  in mehrere  Siedlungen und 'Var ia t ionen  - -  u n t e r - 
s c h e i d e n .  

Ehe  die Lebensgemeinschaf ten  als ganzes besprochen werden,  sollen zun/~chst einige 
Endobiosen behande l t  werden, die sich auf Grund  der Siedlungs-Eintei lung ergeben. 

18 
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'2.. Die h*ucula nucleus-Endob|ose. 

Es wurde schon bemerkt, dal3 das Siedlungsgebie~ dieser Muschel ein deutliches Kern- 
gebiet aufweist, das mit der Epibiose der Austernbank zusammenfMlt, wie auch Abb. 12 zeigt 
(die Austernbank is~ dutch die Schillanreicherung in dem Querschnitt kenntlich). Von den oben 
besprochenen Siedlungen zeigt nut die yon A mphiura eine ~3berschneidung mit der yon N. nucleus, 
wobei aber die Kerngebiete voneinander getrennt bleiben. Ferner weist der siidtiche Teil des 
N. nucleus-Gebietes eine geringe Beimischung yon Phoronis auf. 
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Abb. 9. Siedlungsgebiete yon Phoronis mulleri und Astrorhizu timicola. 

a) D a s  K e r n g e b i e t .  

]nnerhalb dieses Gebietes liegen die Stationen 3 -  4 -  10--41.  Tabelle 3 zeig~ die 
Zusammensetzung dreier Fiinge yon Star. 41, ferner je ein Fang yon Stat. 3 und 4. Der Fang 
yon Stat. 3 ist in Abb. l0 dargestelltl). Auf~er den in der Tabelle angegebenen Arten wurden 
in anderen Bodengreiferfiingen aus dem Gebiet noch Galathea intermedea, Ampdisca spinipes, 
Co~ophium bonellii und Phyllodoce groeulandica gefunden. 

Die Fange fiberraschen durch ihren Arten- und Individuenreichtum (bis 210 Tiere in 
einem Fang, insgesamt 75 Arten), wobei sogar die Rinne iibertroffen wird. Unter den Muscheln 
ist Nucula nucleus weitaus vorherrschend, w~hrend auch Chione ovata und Cardium /asciatum 
selten sind. Charakteristisch ist Tapes, die man vorwiegend in DretschfAngen finder. Als Ein- 
dringlinge yon den benachbarten Gebieten mtissen Montacuta bidentata, Syndosmya alba und 
Cultellus aufgefai~t werden. Schneeken waren in den Bodengreifeff~ngen nur dutch Nudibranchier 

1) Die Tiere sind in natiiriicher Griii]e eingezeichnet, beim Druck verkleinert. 
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vertreten. Die Polychaeten zeigen eine sehr grci~c Artenzahl, besonders unter den Aphroditiden. 
Scalibregma ist im Sommer bis Herbst nicht selten, ferner Owenia und Lanice, deren RShren 
den gleichen Aufbau wie in der Rinne zeigen. Von besonderer H/iufigkeit ist Sabellaria, deren 

° \ 

o 1 

5 ~ 2 

j a 

t 

W* 

J 

¢,  

A b b .  10. 

1 = Nucula nucleus, 2 = Chion~ ovata ,  3 = Syndosmya atba, 4 = Mya truncata, 5 = Saxicava rugosu, 
6 = Gattyana c~rrosa, 7 = Pholo¢ mlnuta, 8 ~ Nephthys cirrosa, 9 = Glycera alba, 10 = Goniada maculata, 
11 = Lumbriconerels impatiens, 12 = Stylarlolde~ plumosus, 13 = Scalibregma in/latum, 14 = Lineus bill. 
hiatus,. 15 = Calllanassa subterranea, 16 = Cancer payurus, 17 = Ebalia cranchi, 18 ----- Por~unus puaillus, 
19 = Ampelisca diadema, 20 = Diastylis rathkei, 21 ~ Psammechinus miliaris, 22 = Echinocyamus pusillus, 
23 = Amphlura ]ili]orm@, 24 = Ophiura albida, 25 = Cerianthus lloyd~i, 26 = Hydrallvaania Ialcata, 
27 = Sertularia cupressina [Laomedea gelatinosa], 28 = Tubularia dumortlerl, 29 = Astrorhiza limicola. 

Nucula nueleus-Endobiose. K e r n g e b i e t .  T i e r b e s t a n d  e i n e s  B o d e n g r e i f e r - F . a u g e s  (1/~o q m )  y o n  d e r  A u s t e r e -  
b a n k :  S t ~ t .  8 (12. A u g .  1938}. Verg l .  T ~ b e l l e  3. N i c h~t e i n g e z e i c h n e b s i n d :  70  S t i i c k  Actinothoe 
anguicoma, 63 S t t i e k  Sabeltaria spinulo~a u n d  11 K o l o n i e n  Clione celata. 

R6hren - -  wie besprochen - -  kennzeichnend fiir die Austernbank sind. Im ganzen zeigt die 
Polychaeten-Zusammensetzung das gleiche Bild wie in der Rinne. Ebenso ist die Krebsfauna 
sehr artenreich; auch eine Reihe in den sonstigen Gebieten fehlende Arten hat ein gemein- 
sames Vorkommen auf der Austernbank und in der Rinne (vergl. die Faunenliste). 

18"  
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T a b e l l e  3. 

1 V u c u l a  n u e l e u s - E n d o b i o s e .  K e r n g e b i e t .  

3 Bodengreiferf~nge yon St~t. 41 (25. Okt. 1938); 1 Fang von star. 3 (12. Aug. 1938); 
1 Fang yon Star. 4 (18. Okt. 1938), jeweils 0,1 qm. 

Station 41 Stat.3q [ Star. 4 

zahl,l g I zahl! g z hlt g z hli g Izahli  g 

N u v u l a  n u c l e u s  . . . . . . .  
C h i o n e  o v a t a  . . . . . . . . .  
C a r d i u m  t a s c i a t u m  . . . . . .  
C u l t e l l u s  p e l l u c i d u s  . . . . . .  
S y n d o s m y a  a l b a  . . . . . . .  
M y a  a r e n a r i a  . . . . . . . .  
M y a  t r u n c a t e  . . . . . . . . .  
A l o n t a e u t a  b i d e n t a t a  . . . . . .  
T a p e s  p ~ d l a s t r a  . . . . . . .  
S a x i c a v a  r u y o s a  . . . . . . .  

C o r y p h e l l a  t a n d s b u r g i  . . . . .  
A e ~ l i d i e l l a  sp . . . . . . . . .  

G a t t y a n a  e i r r o s a  . . . . . . .  
H a r m o t h o ~  i m p a r  . . . . . . .  
L e p i d o n o t u s  s q u a m a t u s  . . . .  
H a l o s y d n a  g e l a t i n o s a  . . . . .  
P h o l o $  m i n u t a  . . . . . . .  
N e r e i s  l o n y i s s i m a  . . . . . . .  
N e p h t h y 8  h o m b e r g i i  . . . . . .  
N e p h t h y s  c i r r o s a  . . . . . . .  
N e p h t h y s  caeca  . . . . . . . .  
G l y c e r a  e l b a  . . . . . . . . .  
G l y c e r a  c o n v o l u t e  . . . . . . .  
G l y c e r a  c a p i t a t a  . . . . . . .  
G o n i a d a  m a c u l a t a  . . . . . . .  
, L u m b r i c o n e r e i s  i m p a t i e n s  . . . 
S t y l a r i o i d e s  p l u m o s u 8  . . . . .  
S e a l i b r e g m a  i n ] l a t u m  . . . . .  
N o t o m a s t u s  l a t e r i c e u s  . . . . .  
O w e n i a  / u s i l o r m i s  . . . . . .  
L a n i c e  c o n c h i l e g a  . . . . . . .  
S a b e l l a r i a  s p i u u l o s a  . . . . . .  
A m p h a r e t e  g r u b e i  . . . . . . .  
S c o l o p l o 8  a r m i g e r  . . . . . . .  
P o l y c i r r u ~  m e d u s a  . . . . . .  
P o l y d o r a  p u l c h r a  . . '  . . . . .  
P o l y d o r a  coeca  . . . . . . . .  
L i n e i t s  b i l i n e a t u s  . . . . . . .  

E u p a g u r u s  b e r n h a r d u s  . . . .  
C a l l i a n a s s a  s u b t e r r a n e a  . . . .  
U p o g e b i a  d e l t a u r a  . . . . . .  
C a n c e r  p a g u r u s  . . . . . . . .  
P o r e e l l a n a  l o n g i c o r n i s  . . . . .  
E b a l i a  c r a n c h i  . . . . . . . .  
P o r t u n u s  p u s i l l u s  . . . . . . .  
A m p e l i s e a  d i a d e m a  . . . . . .  
A m p e l i s e a  b r e v i e o r n i s  . . . . .  
D i a s t y l i 8  r a t h k e i  . . . . . . .  
N y m p h o n  r u b r u m  . . . . . .  
B a l a n u s  e r e n a t u s  . . . . . . .  

P s a m m e c h i n u s  m i l i a r i s  . . . .  
E e h i n o e y a m u s  p u s i l l u s  . . . .  
A m p h i u r a  ] i l i ] o r m i s  . . . . .  
O p h i u r a  a l b i d a  . . . . . . . .  
A s t e r i a s  r u b e n s  . . . . . . . .  

20 2,75 36 3,30 
1 0,29 

3 0,65 2 0,4~i 
3 0,02 9 0,30 

I 21,50 
1 0,01 

28 24,93 
t 0,01 

1 0,01 
0,02 
0,02 , 1o,12 
0,02 

5 0,01 
3 0,18 
2 0,42 
1 0,20 

2 0,03 

24 0,12 
1 0,15 
3 0,35 
1 0,10 

" 21 0,25 
4 "0,02 

1 0 ,04 
i 

48 4,34 

1 0,12 

1 0,01 

1 0,25 
2 O,40 
2 0,43 
2 0,O2 
1 0,18 

12 0,13 

2 0,06 
1 0,02 
4 0,04 
2 0,02 

1 OtO1 

73 2,05 32 1,69 

1 0,05 
3 6,37 

4 0,04 
1 0,20 

1 0,01 

1 0,02 

13 0,29 9 0,19 

I 
22 i 6,95 11 0,22 

i 

0,10 8 0,35 
0,01 t9 0,60 

- 5 - -  27 0,95 

1) Star. 3 s. die Darstellung des Fang~ in Abb. 10. 

12 1,60 

5 0,27 
1 0,60 

19 
1 
1 

2 

19 

1 

4 

11 

16 

3 
7 
2 

12 

0,01 

2,48 
0,01 
0,01 

0,02 

17 1,80 36 4,78 
1 0,08 

1 0,01 

1 0,10 9 0,06 

1 2,47 
2 0,02 

1 0,01 
, i  

21 4,46 48 4,87 10 Arten 

. . . . . . .  2A on 
1 0,05 2 0,04 

l 

0,01 3 I 0,01 8 
I 3 

0,67 1 0,05 

0,01 

0,08 

0,75 

0,20 
0,02 

0,32 

0,12 
0,13 
1,70 

1,95 

2 0,05 

1 0,01 
2 0,02 
1 0,06 
4 0,02 

63 

6 

84 

1 

1 

1 
2 

15 

1 

21 

1 
1 
4 
3 

9 

1,00 

0,05 

1,32 

0,28 

0,16 

0,02 
0,07 
0,02 

0,01 

0.56 

0,04 
0,04 
0,30 
0,10 

! 0,48 

l0 

2 

45 
11 
1 

1 

86 

1 

1 
3 
8 

1 
1 

15 

1 

3 

4 

0,02 
0,12 

0,04 
0,20 
0,05 

0,03 

0,23 

0,36 
0,06 
0,01 

0,01 

1,17 

0,01 

0,01 
0,10 
0,13 

0,01 
0,0t 

0.27 

0,01 

0,09 
E 

0,11 

1,74 

0,02 

0,07 " 

0,23 

26 Arten 

12 Arten 

5 Arten 
E 
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P h o r o n i s  rai i l leri  . . . . . . .  

C l i o n e  ce la ta  . . . . . . . . .  
C e r i a n t h u s  l l o y d i i  . . . . . . .  

A c t i n o t h o e  angu~,co~l~rt . . . . .  
H y d r a l l m a n ~ a  ]a lca ta  . . . . .  

S e r t u l a r i a  c u p r e s s i n a  . . . . .  
L a o m e d e a  l o n g i s s ~ m a  . . . . .  

L a o m e d e a  g e l a t i n o s a  . . . . . .  
C a m p a n u l a r i a  iohns ton ,  i . . . .  

T u b u l a r i a  i n d i v i s a  . . . . . .  
T u b u l a r i a  d u m o r t i e r i  . . . . .  
P e r i f f o n i m u 8  r e p e n s  . . . . . .  

P h a s c o l o s o m a  sp . . . . . . . .  
M e m b r a n i p o r a  r e t i c u l u m  . . . .  

C r i s i a  e b u r n e a  . . . . . . . .  
A s i r o r h i z a  t i m i c o l a  . . . . . .  

Gesamtzahl und -gewieht: 

_ H , . U ~  

Station 41 

Zahl 

'i 

7 - -  

g 

1,45 

0% 

47 I 1,77 . . . . . .  
.... 185 35,82 

Zahl g 

13 1,00 

121 0,30__ 

5 0,02 

8 - -  

39 1,3 '2 
15._.~7 8,52 

Z a h l !  g 

18 1 , 6 5  

o,.4o 

32 
'iO0'" 

0,92 

Star. 3 ~) 

Zahl 

7O 
3 

96 

7 

0•3 

0,04 

0,06 

Stat.  4 

Z~hl g 

14 0,60 

22 0,18__ 

2 0,01 

+ 

47' 0,80 
200 7,22 

16 Arten 

71 Arten 

Unter den Eehinodermen ist die Seltenheit yon Echinocyamus bemerkenswert. Am- 
phiura ist in geringerer Zahl regelalAi~ig vertreten, die H/~ufigkeit von Ophiura entspricht der 
in der Rinne. Ein sehr kennzeichnendes faunistisches Element ist die Aktinie Actinotho~ angui- 
coma, die auch als Epifauna-Art in sehr grol]er Zahl in den Bodengreiferfangen zu finder) ist. 
Die schillreiche Be)den bevorzugende Aktinie Cerianthus {indet hier wie in der Rinne einen ge- 
eigneten Lebensraum. Auf Nucula fanden sieh - -  allerdings selt.ener als in der Rinne - -  Uber- 
ztige yon Perigonimus. Bemerkenswert ist schlieBlich das Vorkommen von Astrorhiza in einem 
Fang (Star. 3), we die Foraminiferen zwischen dem Primp saBen (vergl. weiter Abschn. D I I I  5 
b u n d c ) .  

b) D e r  A u s l ~ u f e r  z u r  R i n n e .  

Das N. nucteus-Kerngebiet weist ein gr6t~eres Randgebiet nur im Westen auf, we es 
sieh als ein langer schmaler Ausl/~ufer bis zur Rinne hinzieht. Im Siidosten bildet die Grenze 
des Kerngebietes die der Endobiose tiberhaupt, im Norden und Stiden ist sonst nur ein sehr 
sehmales Randgebiet vorhanden (s. Abb. 8). Tiefe und Bodenbesehaffenheit sind in den ein- 
zelnen Teilen des sridwestlichen Ausl/~ufers verschieden. Aus diesem Grunde weisen aueh die 
in diesem Gebiet liegenden Stationen gr6iilere Unterschiede auf, wie die vier in Tabelle 4 auf- 
gefiihrten Stationen zeigeri. Star. 5 liegt im Bereieh des groben Sandes. Das Auftreten von 
zwei N. nucleus beweist aber die Zugeh0rigkeit zu dieser Endobiose. Ophelia als kennzeiehnender 
Polyehaet der SandbOden (s. S. 135 u. 157), ferner Cochlodesma und Syndosmya prismatica sind Ver- 
treter der benaehbarten Siedlung. Kennzeiehnend ist die geringe Besiedlungsdichte: 17 Tiere teilen 
sieh in 11 Arten auf. Dieses Bild zeigen auch Star. 6 und 23. Star. 6 liegt ebenfalls in einem 
Gebiet groben Sandes, aber mit einer kleinen Schlickbeimischung; die Individuenzahl betragt 
daher 22 bei 12 Arten. Hier t r i t t  auch Corbula als fremdes Element der Endobiose auf, ferneT ist 
Ophelia wieder vertreten. Auf die Sehlickbeimischung muB aueh die ftir dieses Gebiet v.erhMt- 
nismi~[3ig hohe Zahl yon ffinf N. nucleus zurtickgeftihrt werden, wi~hrend in dem fast reinen Sand 
von Star. 23 wieder nur eine auf a/10 qm zu finden wax; entsprechend sinkt hier auch die Indi- 
viduenzahl auf 10 mit 9 Arten. Bemerkenswert ist, dab hier 1 Echinocardium (16 ram) lebte. 

Ein vollig ge/~ndertes Bild zeigt Stat. 26. Hier, unmittelbar am Abfall zur Rinne, finder 
sieh grauer sandiger Schlick, der stark mit feinem Bruchschill vermischt ist, so dal~ wir ihn im 
ganzen zum Sedimenttypus der Rinne rechnen mtissen. Entsprechend zeigt die :Fauna viele 
Parallelen: Zun~,chst ist die hohe Ortsdichte und. Artenzahl liervorzuheben. Der auf der 
Austernbank und den umliegenden Gebieten sehr s.eltene Seeigel Echinocyamus tr i t t  hier in 
gr~13erer Zahl (7 auf 1/10 qm) auf, ferner ist besonders die Muschel Chione ovata hervorzuheben, 
deren H~ufigkeit ja in der Rinne als im umgekehrten Verh£1tnis zu der yon N. nucleus stehend 
festgestellt wurde (s. C., S. 55 und CASPERS, 1940) ; w/~hrend sie wie Echinocyamus auf der Austern- 
bank selten ist, waren bei Star. 26 9 Stfick enthalten. In der Tiefen Rinne war yon der reichen 
N. nucleus-Siedlung die ,,Nucula-arme Echinocyamus-Siedlung am Nordhang" abgetrennt wor- 
den (s. C., S. 69). Zu dieser Siedlung mul~ aueh das Gebiet um Star. 26 gerechnet werden, 
so  d a b  a l s o  d u r e h  S t a r .  26 d e r  u n m i t t e l b a r e  Z u s a m m e n h a n g  d e r  N u -  
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T a b e l l e  4. 
N u c u l a  n u c l e u s .  E n d o b i o s e .  A u s l ~ t u f e r  z u r  R i n n e .  

Je 1 Bedengreifertang 0,t qm yon Star. 5 und 6 (12. Aug. 1938), 23 und 26 {21. Okt. 1938).~ 
i llll , ii . . . . . . . .  ~ 

I ~ .  5 Star. 6 Star. 23 Stat. 26 

~ ] u e u l [ ~  , n ~ t c l e ~ 8  . . ~ . . . .  

C h i o n e  o v a t a  . . . . . . . .  
C u l t e l l u s  p e l l u c i d u s  . . . . .  
S y n d o a m y a  p r i s m a t i e a  . . . 
C o c h l o d e s m a  p r a e t e n a ~  . . . .  
C o r b u l a  g i b b ~  . . . . . . .  
S p , i s u l a  a o l i d a  . . . . . . .  
T e l l i n a  p u s i l l a  . . . . . . .  

H a r m o t h o g  i m p a r  . . . . . .  
N e r e i s  longi.~e,,ma . . . . . .  
N e p h t h y s  h o m b e r g i i  . . . . .  
N e p h t h y 8  c i r r o s a  . . . . . .  
N e p h t h y a  r u b e l l a  . . . . . .  
G l y c e r a  c a p i t a t a  . . . . . .  
N o t o m a s t u s  l a t e r i c e u s  . . . .  
E t e o n e  l o n g a  . . . . . . . .  
A m p h a r e t e  grube~ . . . . . .  
A 'cotecotepis  bonn~er i  . . . .  
O p h e l i a  l i m a e m a  . . . . . .  
S c a l i b r e q m a  z n f l a t u r a  . . . .  
O w e n i a  t u s ~ / o r m i s  . . . . .  
L a n i c e  c o n c h d e g a  . . . . . .  
P e c t ~ n a r i a  koren~ . . . . . .  

C r a n g o n  e r a n 9 o ~  . . . . . .  
C a l h a n a s s a  s u b t e r r a n e a  , . , 
A m p e l , s c a  d m d e m a  . . . . .  
D i a s t y l i s  r a t h k e i  . . . . . .  
G a s t r o s a c c u s  * p i n i l e r  . . . .  

E c h i n o c y a m u s  p u s i l l u s  . . . 
E c h i n o c a r d i u m  c o r d a t u m  . . . 
A m p h i u r a  ] i l i]orrala . . : . 
O p h ~ u r a  a l b ~ d a  . . . . . . .  

i" Zahl I g Zahl I g 

P h o r o n i s  m i i l l e r i  . . . . . .  
A c t i n o t h o ~  a n g u i c o m a  . . . .  
T u b u l a r , l a  d u m o r t i e r i  . . . .  
S e r l u l a r ~ a  c u p r e s s i n a  . . . .  
A* t ro rhz*a  l i m t c o l a  . . . . .  

Zahl g Zah} 

4 
9 
4 

Gesamt~ahl und -gewicht: 
Ge~mt-Artenzahl: 

I 0,06 

1 0,04 

1 0,02 
1 0,01 

4 0,13 

0,10 

17 

g 

0,88 
1,11 
0,3g 

2,34 

0,42 
0,13 

0,07 
0,01 

c u l a  n u c l c u s - E n d o b i o s e  d e r  A u s t e r n b a n k  m i t  d e r  B i o c 6 n o s e  de r  R i n n e  
b e s t e h t. Auch die das Sediment zum Aufbau der R6hre benutzenden Polychaeten, beson- 
ders Owenia, ferner Lanice 'und Pectinaria, zeigen hier entsprechend wie in der Rinne eine An- 
reicherung. Bedingt durch das Fehlen yon SabellaHa-ROhren fehlen aber die Aphroditiden, 
die meist zwischen den R6hren leben, ebenso die Nemertine Lineus bilineatus. 

3. Die  Amphiura  f l l i formis  - Endobiose .  

Die oben angegebenen Siedlungsgebiete yon  A m p h i u r a ,  N u c u l a  n i t i d a  a n d  P h o r o n i s  

zeigen vielf~ltige l~berschneidungen, wie aus Abb. 8 und  9 zu ersehen ist. Es  wurde schon be- 
merk t ,  dal3 A m p h i u r a  ein deutl iches Kerngebie t  enth/~lt, das sich mi t  dem yon  P h o r o n i s  deckt  
und  e inemTei l  des weiehen Schlickes sfid6stlich der Aus te rnbank  e innimmt.  Die Randgebie te  
yon  A m p h i u r a  erst recken sich tiber e inen sehr groBen R a u m  und  erfassen z. T. auch die Austern-  
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bank und den stidwestlichen AuslRufer der N. nucleus-Endobiose. Diese zeigt auch in der Rinne 
eine Beimischung von A mphiuva, wo ebenfalls durch den Schlangenstern eine Endobiose gebildet 
wird, die sich besonders im Siidosten der Rinne im weichen Schlick erstreckt (s. C., S. 69 u. 78). 
Entsprechend kann auch in der Umgebung der Austernbank eine Amphiura-Endobiose auf- 
gestellt werden, die allerdings eine grOBere Zahl yon V a r i a t i o n e u aufweist. 

1 ~ Nucula nltida, 2 x Gorb~da gibba, 3 ~ Czdtellus pellucidus, 4 = Spi~ula sotTda, 5 -~ 8pisula sub~runeaZa, 
6 = Mya arenaria, 7 = Monmcuta bidentata, 8 = Cylichna cy~indracea, 9 = Amphiura [zlilormls, 10 = Ophiura 
albida, 11 = Echinocardium corda~um, 12 = Phoronls 9nfilteri. 13 = Owenia ]usiIormis, 14, ---- Sealibregma 
inflatum, 15 = Nephthye hombergii, 16 = Glycera convoluta, 17 = Bhyllodoce groenlandica, 18 = D~ptoeirru* 
glaucus, 19 = Pectinaria koreni. 

Abb. 11. Amphlura ]ili]ormis-Endobiose. I~erngebiet .  T i e r b e s t a n d  e ines  Bodengre i fe r fanges  (0,1 qm)  y o n  Star .  8 
(12. Aug.  1938). Vergl. Tabel le  5. 

a) D a s  K e r n g e b i e t .  

Wie bereits ausgef~hrt, grenzt dieses unmittelbar an daz Kerngebie~ yon Nucula nucleus 
an (s. Abb. 8) und deckt sich mit dem Kerngebiet yon Phoronis (Abb. 9)~ Abb. 3,zeigt bier eine 
Sehlickanreieherung, so dab die Beziehung zum Sediment klar zu ersehen ist. Innerhalb dieses 
Gebietes liegen die Stationen 1 ~ 2 ~ 8 ~ 9, deren Tierbestand in Tabetle 5 aufgefiihrt ist. Der Fang 
yon Star. 8 ist in Abb. 11 dargestellt. Die Stationen zeigen viele gemeinsame Z/ige. Zunichst  ist 
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die grol~e Ortsdichte yon Amphiura (bis 34 auf 1/10 qm) und Phoronis (bis 90) hervorzuheben, 
die die Individuenzahl des Gesamtfanges bestimmen. Die Artenzahl ist recht hoch, erreicht aller- 
dings nur etwa ein Drittel yon der der Austernbank. Nucula nitida ist nur am Sfidrand des Kern- 
gebietes (Stat. 8) st/~rker vertreten. Star. 2 ist die einzige Stelle, wo sich das Kerngebiet mit 
der Nucula nucleus-Endobiose schneider, allerdings fand sich in dem Fang nur i Nucula. Cot- 

Sta~ioa 

Sand Schill z . _ - 2  Schlick 

Abb. 12 a. Querscha~tt durch das Amphiura-Kerngebiet und die Austernbank yon Sm~. 7 - - 1 3  mit Ang~be der Boden- 
~rt (verg|. Abb. 3). 5 0 ×  fiberhSht. 

Zahl 

80. 

/ 
~0" 

/ 

/ 

/ 

7~ 72 1 ~ W 
Nucula n~cleus 

S .... ~ "'"L 

%, 

' ,  

***+÷÷~¢~ Amphlura ]ili]ormie 

S~ation 

Nucula nitida .................. Phoronis mi~lle~ 

Abb. 12 b. S~iickzahl auf 1/10 qm yon Nucula nucleus, A T. nit,lda, Amphiura fill]ormis und Phoronis miiller~ 
im Querschnitt durch das Ampl~ura-Kerngebiet und die Austernbank yon Stat. 7 - -13 .  

bula gibba, Moutacuta bideutata, Spisula, Syudosmya, Cultellus l~ellucidus, Lora turricula und 
Cylichna sind weitere Leitformen (2. Ordnung), die diese Endobiose im Gegensatz zu der der 
Austernbank kennzeichnen. :Bemerkenswert ist der Mange] an Crustaceen und Hydrozoen (bei 
letzteren durch den Mangel an Ansatzm6glichkeiten und Verschlickungsgefahr bedingt). Die 
R6hren yon Owenia sind hier~wegen des Fehtens an feinen Muschelbruchstiicken vorzugsweise 

us Sand aufgebaut. Echiuocardium tritt regelmi~13ig auf; Polychaeten sind recht artenreich 
vertreten. 

Der in Abb. 12 dargestellte Querschnitt von Star. 7--13 schneider das Amphiura-Kern- 
gebiet und die Austernbank, die durch die Schillanreicherung am Hang (Star. 10) kenntlieh ist. 
Unter diesem Querschnitt ist die Sttickzahl auf z/10 qm yon Amphiura., Phoronis, Nucula nucleus 
und N. nitida graphisch angegeben. Zunachst ist die scharfe Trennung der beiden Nucula-Arten 
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N u e ( d a  n i t ida  . . . . . . . .  
N u e u l a  nuc leua  . . . . . . .  
Corbula  g ibba  . . . . . . .  
Chione  ga l t ina  . . . . . . .  
M o n t a c u t a  b identata  . . . .  
Cul te l lus  pe l luc idus  . . . . .  
M y a  arenar ia  . . . . . . .  
M y a  truncata  . . . . . . .  
S p i s u l a  oolida . . . . . . .  
S p i s u l a  sub t runca ta  . . . . .  

Lora  turr i cu ta  . . . . . . .  
C y l i c h n a  cy l indracea  . . . .  

Nerv i s  long iss ima . . . . . .  ". 
N e p h t h y 8  hombergi i  . . . . .  
N e p h t h y s  cirroaa . . . . . .  
N e p h t h y 8  caeca . . . . . . .  
(Tlycera a lba  . . . . . . . .  
Glycera capi ta ta  . . . . . .  
Glycera  convoluta  . . . . . .  
Phy t lodoee  groenlandiea . . . 
Goniada  m a c u t a t a  . . . . . .  
S e a l i b r e g m a  in ] la tum  . . . .  
Poec i lochaetus  aerpena . . . .  
A m p h a r e t e  grube i  . . . . . .  
A m m o t r y p a n e  aulogaster . , . 
D ip loc i r ru s  g laucuo . . . . .  
O w e n i a  ]uai /ormia  . . . . .  
L a n i c e  eonchi lega . . . . . .  
P e c K n a r i a  koren l  . . . . . .  
N o t o m a s t u s  later ieeus  . . . .  
L i n e u ~  b i l i nea tue  . . . . . .  

P o m e l l a n a  longicornis  . . . .  
D i a s t y l @  ra thke i  . . . . . .  
A m p e l i s c a  d i a d e m a  . . . . .  

E e h i n o c a r d i u m  c o r d a t u m .  . . 
A m p h i u r a  ] i l i Iormia . . . .  
O p h l u r a  a lb ida  . . . . . . .  
A s t e r i a s  r u b e n s  . . . . . . .  

Phoron i~  mi~llerl . . . . . .  
C a m p a n u l l n a  hinek~ai . . . .  

Ges~mtzahl und -gewicht: 
Gesamt-Artenzahh 

T a b e l l e  5. 
A m p h i u r a  l i l i l o r m i s - E n d o b i o s e .  K e r n g e b i e t .  

Je 1 Bodengreiferfang 0,1 qm von Stat. 1, 2, 8 und 9 (12. Aug. 1938). 
i 

Star. 1 St~. 2 St~t. 8 ~) St~t. 9 
Zahl g Zahl g Zahl I g Zahl g 

0,08 11 0,13 
1 0,13 

0,40 2 0,02 4 0,02 2 0,02 
1,72 
0,01 4 0,01 17 0,05 6 0,01 
0,16 2 0,25 2 0,10 5 0,11 

1 0,02 1 0,08 
0,43 

1 0,02 5 0,06 1 0,02 
2 0,70 

i8 2,80' 11 0,45 42 1,14 ! 4 0,16 . 

t 1 0,02 1 0,01 1 0,01 
1 0,01 I 0,01 1 0,02 

1 0,15 
1 0,02 2 1,56 

1 0,93 
1 0,08 

1 0,03 
1 0,03 

2 0,07 3 0,08 
1 0,12 1 0,02 

1 0,04 1 0,03 
19 0,09 4 0,01 6 0,05 25 0,06 

4 0,04 
1 0,01 
1 0,01 1 0,I0 1 0,01 
1 0,01 1 0,01 
1 0,01 3 0,04 1 0,01 

1 0,42 
4 0,06 4 
1 0,02 2 0,39 

1 0,02 
, , , H  

31 1,26 12 0,62 9 37 0,80 
1 0,05 
2 0,02 
I 0,01 t 0,01 
4 0,08 I 0,01 ..... 
1 5,10 1 11,3 : 2 0,03 

13 0,82 39 2,1~ 3 22 1,00 
1 0,27 1 0,5: 2 0,25 

1 0,01 
, , n ,  

15 6,19 41 13,91 3 27 ~ 1,29 
70 3,50 12 0,7~ 9 79 4,60 
+ - -  

7o 3,5  12 0,7 ; - 79 4,60 
,, , ,  

138 13,83 77 15,71 !0 159 6,88 
, , ,n  

24 17 1 21 

t) Star. 8 s. die Darstellung des Fanges in Abb. 11. 

ZU erkennen ,  wobei  bei  N .  n u c l e u s  die scharfe Beziehung zum Schil lgebiet  der A u s t e r n b a n k  her -  
vo r t r i t t ,  w~hrend N .  n i t i d a  auf  die re inen Schlickgebiete besch r~nk t  ist. H i e r  t r i t t  auch  das  
Ke~ngebie t  yon  A m p h i u r a  und  P h o r o n i s  durch  e inen  hohen  G i p f e l p u n k t  der  be iden  A r t e n  her -  
vor .  B e m e r k t  muB werden,  dab  diese s t a r k e n  faunis t i schen Unterschiede  innerha lb  e iner  sehr  
kle inen Fl~che bes tehen:  Star .  7 u n d  13 s ind n u r  3,4 k m  vone inande r  en t fe rn t ,  die T r e n n u n g  
der  be iden  N u c u l a - A r t e n  f inder  innerha lb  eines Grenzsaumes  y o n  e twa  600 m s ta r t .  Die  Mit te l -  
p n n k t e  der  be iden  g/~nzlich verschiedenen Endobiosen  liegen 1000 m vone inande r  en t fe rn t .  

19 
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T a b e l l e  6. 

A m p h i u r a  f i l l f o r m i s - E n d o b i o s e .  S i i d l i e h e s  un'd n S r d l i c h e s  R a n d g e b i e t .  

Stidliches Randgebiet: Je 1 Bodengreiferfang 0,1 qm yon StaL 19, 20 und 24 (21. Okt. 1938). 
NSrdllches Randgebiet: Je 1 Bodengreiferfang 0,1 qm, yon Star. 16 (18. Okt. 1938), 36 und 37 (25. Okt. 1938). 

~ u c u l a  n i ¢ i d a  . . . . . .  

C o r b u l a  g i b b a  . . . . . .  

M o n t a c u t a  b i d e n t a t a  . . . .  

C h i o n e  q a l l z n a  . . . . . .  

S p i s u l a  s o l z d a  . . . . . .  

C u t t e l l u s  p e l l u c z d u s  . . . .  

L o r a  t u r r ~ c u l a  . . . . . .  

t ] q a l a  v ~ t r e a  . . . . . . .  

C g l ~ c h n a  c y l t n d r a c e a  . . . 

G r t l t y a n c t  c zrros t~  . . . . .  

P h o t o d  m m u t a  . . . . . .  

2 q e r e ~  l o n g i s s i m a  . . . . .  

N e p h t h y s  h o m b e r g i z  . . . .  

S c a l z b r e g m c t  i n t l a t u m  . . . 

A m p h a r e t e  g r u b e t  . . . . .  

S c o l o p l o s  a r r a n g e r  . . . . .  

N o t o m a s t u ~  l a t e m c e u s  . . . 

O w e n ~ a  t u s i t o r m ~ s  . . . .  

Z a n i c e  c o n c h i l e g a  . . . . .  

S a b e l l a r ~ a  s p m u l o s a  . . . .  

P e c t ~ n a r ~ a  koren+  . . . . .  

C r a n g o n  c r a n q o r ~  . . . . .  

A m p e l , s c a  d ~ a d e m a  . . . .  

E c h i n o c a r d i u m  c o r d a t u m .  . 

A m p h ~ u r a  l d i l o r m i 8  . . . 

O p h z u r a  a t b ~ d a  . . . . . .  

Sudliches Randgebiet 
Star. 19 Star. 20 Stat. 24 

Zahl g 

33 0,08 
1,98 

2,06, 4. 

0,34 
0,02 

Zahl g 

20 0,58 
2O 0,70 

0,05 
0,01 

1,34 

0,01 

0,01 

Zahl g 

i 0~01 1 0,27 
0,01 

12 ],, 0,29 

1 0,01 

l 0,01 

P h o r o r ~ i s  m i d l e r i  . . . . .  

C e r z a n t h u s  I I o y d i ~  . . . . .  

T u b u l a r ~ , a  d u m o r t ~ e r i  . . . 

T u b u l a r i a  i n d , w s a  . . . .  

A s t r o r h ~ z a  l im '~ .co la  . . . .  

C a l i c e l l a  s y r ~ n g a  . . . . .  

C r ? s z a  e b u r n e a  . . . . . .  

0,51 

4_2_1t 

0,0i7 

Gesamtzahl und .gewicht: 
Gesamt-Artenzahl: 

NSr{ 
Star. 16 

Zahl g 

2 0,03 
4 0,02 

1 1 0,24 
°2__A 

lfiches Randgebie~- ' - -  

star. 36 Star. 37 
Zahl g 

2 

1 

1 

1 

! 
0,0! 30 

1 

1 
0,0t 

0,01 

0,08 
0,20 

0,15 I 3 
0,01 

o,47i 
9,10 
0,40 

1 O,Ol I i O,Ol I 

0,24i 
7-0-7 °°! o !1° 0,02 t ! 2 

o 1 - - - i - - - - -  - 7 7 ,  
1,1-"-7 - i ' U  

1 

Zahl g 

0,02 1 0,04 0,05 

0,02 1 0,01 

0,34 
0,38 3 0,10 
0,05 

0,02 1 0,01 
0,07' 1 0,01 

1 0,03 

0,15 
0,12 2 0,30 

2 0,01 
1 0,01 
1 t 0,01 

0,32 5 0,30 t 
i 0,14 

0,80 
0,03 

0,03 
14,30 
0,20 
0,70 

15,20 
1,60 
0,14 

0.02 i._.2_1 o,ol 
2 0,751 23 1,10] 18 0,90[ 21 1,37 I 17 1,13[ 51 [ 1,74 
~ "  4 - - ~ 1 - - ~  2,58 ] 34 I i,23 | - - ' ~  2--~,5 [ - ' ~ I ~ [ - - ' ~  t 17,88 

b) D a s  s i i d l i c h e  R a n d g e b i e t .  

Vom A mphiura-Kerngebiet nach Siiden zu nimmt die Zahl yon A mphiura und Phoronis 
ab. Der Charakter der Stationen kennzeiehnet dieses Gebiet als zur Amphiura-Endobiose gehOrig, 
wenn aueh in der iibrigen Fauna Xnderungen eintreten, wie aus dem Beispiel der Stationen 19, 
20 und 24. in Tabelle 6 zu ersehen ist. Bezeichnend ffir das Gebiet ist die Artenarmut, die fast 
alle Gruppen betrifft. Trotzdem darf diese Zone nicht einfach als ,,arme Siedlung" mit allge- 
meinem Riickgang der Fauna aufgefaBt werden, da einzelne Arten bier eine besondere Orts- 
dichte zeigen, so Corbuia gibba und bei Star. 20 auch Nucula nitida. Wieweit dieses Siedlungs- 
bild nut  ftir die Untersuchungszeit zutrifft, also nut  eine vortibergehende ,,Fleckung" tier Endo- 
biose darstellt, kann nicht entschieden werden. Im Sediment sind keine Unterschiede zum Kern- 
gebiet festzustellen. Sicher werden sieh die Grenzen der Siedlungen verschieben, doch bleibt 
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die Lage der Variationen innerhalb der Endobiose erhalten, wie naeh den Siebrestbestimmungen 
festgestellt wurde (vergl. Abschn. D IV 3). Wahrscheinlich wird i n  anderen Jahren auch 
im ganzen sfidlichen Gebiet Amphium in geringerer Zahl zu linden sein, so da~ diese ganze Zone 
zu der Endobiose gereehnet werden kann. Hierauf weist aueh die Verteilung der iibrigen Leit- 
formen hin. Bei Star. 7 und 25 ist e ue gr0Bere Artenfillle bei starkem Riickgang yon  Amphium 
zu bemerken; Stat. 25 zeigt Ankl~nge a n d i e  Fauna der Tiefen Rinne, zu der sie ja ~hnlich wie 
Star. 26 (s. S. 149) liegt. 

c) D a s  n 0 r d l i c h e  R a n d g e b i e t .  

N0rdlich des Kerngebietes erstreckt sieh Ampkiura in Form einer breiten Zunge bis 
zum Rand d e r  Loreleybank. In  Abb. 13 b ist ein Querschnitt (50 real iiberhoht) dutch dieses 

.Abb. 1::~, 

at  
o 

1o 

20 

25 

3O 

star, 2~ 28 29 30 ~ 35 2~ 
c 

Abb. 13b 

,~" 0 0  O 

Mollusken --"7---- Sehlick 
Dskapoden - - 
Eckinodermen O Sand 
Polychaetea 
Soastiges ~1t1[~1|? Sehill 

hbb, 13: Zwei Querschnitte yon der Loreleybank nach Siiden. 50x fiberhSht. Bodenart (verg]. Abb. 3) und Arten- 
zahl der einzelnen Tiergruppen in den Bodengreifer-Fhngen. 

Abb. 13a: Schnitt bis zum Sandgeblet wes~lich der Aasternbank. Star. 27 bis 3 0 -  1 8 - - 3 3 - - 2 3 .  Ferner Angabe 
der Gesamtsttickzahl der Tiere in einem l~ang (bei Star. 18 sind die 67 Aetrorhiza nicht mitgerechnet). 

Abb. 13b: Schnitt bis zur Austernbank. Star. 34 bis 3 8 - -  15- -  41. 

Gebiet yore Rand der Loreleybank bis zur Austernbank (Star. 23--38, 15 und 41) dargestellt, 
in den auch das Sediment eingezeichnet ist. Die Entfernung yon Star. 23--41 betr~gt 3 km. 
Bei den Stationen ist die Artenzaht fiir die einzelnen Gruppen graphisch angegeben. Zuna.ch,~t 
ist fiir das ganze Gebiet die Abnahme der Gesamt-Artenzahl bemerkenswert, wobei Stat. 34 

19" 
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und 35 zunachst unberfieksichgigt bleiben sollen. Nur bei Stat. 37 ist eine geringe Zunahme 
festzustellen, was besonders auf eine Vermehrung der Polychaeten-Arten zuriickzufiihren ist, 
die ja auch zum grSBten Tell die hohe Artenzahl auf der Austernbank (Stat. 41) bewirken. Aus 
dem Querschnitt ist zu ersehen, dab bei Star. 37 eine Schlickanreicherung besteht, auf die wohl 
die Artenvermehrung zuriickzufiihren ist. Der Fang yon dieser Station ist in Tabelle 6 wieder- 
gegeben zusammen mit je 1 Fang yon Star. 16 und 36. 

Ziemlich regelmh{~ig im ganzen Gebiet linden sich Corbula gibba, Spisula solida und 
Chione galena; doch bleibt die Ortsdichte gering; Nucula niEda ist selten. Phoronis (vergl. Abb. 9) 
ist fast im ganzen Gebiet verbreitet (5--25 in einem Fang, nut bei Stat. 37 eine Anreicherung). 
Stellenweise ist auch Astrorhiza vertreten (Abb. 9). 

Gegeniiber dem Kerngebiet der Endobiose ist also ein Artenriickgang festzustellen, 
wenn auch die Gesamt-Artenzahl die des siidlichen Randgebietes iibertrifft. Das'letztere Gebiet 
weist dagegen eine groBe Ortsdichte einiger Muscheln auf, die im Norden selten sind (Nucula 
nitida) oder hier regelm~Big, aber in geringerer Zahl vorkommen (Corbula' gibba). 

f 5  

& l  

y 5  

0 2  

Abb. 14. Besiedlung des Sfidrandes der Loreleybsnk. 1 Bodengreifer.Fang (0.l qm) yon Stat. 27 (21. Okt. 1938). 
1 = Ghione gallina, 2 = Spisula #olida, 3 = Ophelia limacina, 4 ~ 2Veph$hy8 spec., 5 ~ Scolecolepi.~ bo~nier~, 
6 = Seoloplos armiger. 
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4. Die Sandgcbiete. 
a) D e r  S t i d r a n d  d e r  L o r e l e y b a n k .  

Wie iiberall ist in den reinen Sandgebieten ein arten- und mengenmgBiger Riiekgang 
der Makrofauna festzustellen. Die Loreleybank schliel3t das Untersuchungsgebiet im Norden ab, 
weiter n6rdlich ziehen sich die feinen Sande bis zu dem sehr grobkOrnigen Sandgebiet des ,,Am- 
phioxus-Grundes" hin. Der Rand der eigentlichen Loreleybank wird yon den Stationen 27 mad 34 
bertihrt; die sridlicheren Stationen weisen bergits eine Schlickbeimischung auf. Entsprechend 
erh6ht sich bei diesen die Arten- und Sttickzahl, wie aus den beiden Schnitten Abb. 13 a und b 
zu erkennen ist. Bei Star. 34 (Abb. 13 b) fanden sich in einem Fang sogar nut 1 Muschel, 
1 Polychaet, 3 Hydrozoen und Bryozoen. 

Ein Fang yon Star. 27, unmittelbar neben der Tonne ,,Loreleybank-Srid", ist in Abb. 14 
dargestellt: 6 Arten, 12 Tiere (s. auch Abb. 13 a). Dieser Fang enth~lt 3 Ophelia limacina, eine 
Polychaetenart, die fiir d i e  Sandb6den charakteristisch ist. Die tibrigen hier vorkommeuden 
Tiere leben aueh in den benachbarten reicher besiedelten Gebieten und miissen ats Restbestand- 
teile einer verarmten Fauna aufgefa[3t werden. Regelmg[~ig tritt Chione gallina auf. 

b) D a s  g r e b e  S a n d g e b i e t  i m  W e s t e n  d e r  A u s t e r n b a n k .  

Hier linden sich viele faunistische ~bereinstimmungen mit der Loreleybank, wenn auch 
die Korngr6Be des Sandes verschieden ist (vergl. S. 124). Zuni~chst ist eben/alls ein starker Riick- 
gang der Arten- und Individuenzahl festzuste|len, wie aus Abb. 13 a zu ersehen ist. Eine Zu- 
nahme ist abet  sofort bemerkbar, wenn in den Randgebieten eine geringe Schlickbeimischung 
besteht. Von dem Sand wird der h6chste Tell der Erhebung zwischen der Loreleybank und der 
Tiefen Rinne eingenommen (s. Abb. 3). Wie auf der Loreleybank ist Ophelia limacina ke~n- 
zeichnend, ferner sind Cultellus pellucidus, Syndosmya prismatica, Gastrosaccus spini/er, Echino- 
cyamus, Nerds longissima und Nephthys als fast regelm~Big vorkommend zu uennen. 

c) l J b e r g a n g s g e b i e t e .  

Zwischen den Sandgebieten westlich der Austernbank, der Loreleybank und den Ge- 
bieten der Nucula nucleus- und Amphiura-Endobiose erstreckt sich eine Zone, deren faunistische 
Zuordnung wegen des Fehlens der Leitformen 1. Ordnung auf Sehwierigkeiten st0Bt. Das Sedi- 
ment besteht hier aus Sand mit einer geringen Schlickbeimischung (s. Abb. 3), und entspreehend 
hat auch die Fauna einen Ubergangscharakter. Die Arten- und Individuenzahl ist dabei recht 
hoch - -  wenigstens im Vergleich zu den reinen Sandgebieten (vergl. Abb. 13 a). Im ganzen 
kann gesagt werden, dab w i r e s  hier mit einem dureh die benachbarte Amphiura-Endobiose 
gekennzeichneten AuBengebiet zu tun haben, in welehem aber die Leitform 1. Ordnung Am.- 
phiura wegen des zu geringen Schlickgehalts des Bodens keinen Lebensraum hat (von einigen 
gelegentlich auftretenden Stricken abgesehen, bis zwei in 1 Fang). Die Zusammengeh6rigkeit 
wird durch das regelm~$ige Auftreten yon Cylichna cylindracea, Lora turricula, Montacuta biden- 
tara und stellenweise Corbula gibba best~tigt. Ferner ist in geringerer Zahl fast riberall Phoronis 
vertreten (Abb. 9). 

Innerhalb des Gebietes land sich die gr6Bte Fleekbildung yon A strorhiza limicola bei 
Stat. 18. Ftir die Gesamtverbreitung dieser Foraminifere kann angegeben werden, dal~ sie die 
harten sandig-schlickigen B6den besiedelt, ohne dab eine weitere Beziehung zu einer Endobiose 
zu ermitteln w~re. Der Fang yon Star. 18 ist in Abb. 15 dargestellt. Die 67 hier auf 1/10 qm 
enthaltenen A strorhiza beherrschen das Siedlungsbild v611ig (wahrscheinlich ist die Ortsdichte 
der Foraminifere noch gr6Ber, da bei dem Aussieben mit einem gewissen Ausfall zerbroChen6r 
Stticke zu rechnen ist). 

d) A n h a n g :  D i e  F a u n a  d e r  L o r e l e y b a n k .  

Wenn auch keine systematischen Untersuehungen fiber dieses Gebiet gemacht wurden, 
so ist dooh ein kurzer 19berblick auf Grund einiger Fangergebnisse moglich, durch den das Bild 
der die Austernbank umgebenden Siedlungen abgerundet werden kann. 

Wie besprochen, ist schon in den am Sridrand der Loreleybank gelegenen Stationen 
ein starker faunistischer Rfickgang festzustellen, wobei aber der Polychaet Ophelia limacina 
kennzeichnend fiir die Sandb6den ist. Dieser findet sich auch in Dretscbf~ngen yon der ganzen 
Bank. Diese enthielten ferner an Muscheln voI~iegend Spisula solida (bis 27 ram), weiter einige 
Donax vittatus und Chione gallina (bis 19 mm). Als kennzeichnendste Muschel ist Solen siliqua 
anzugeben; daneben kommt seltener Ensis ensis vor. Die erstere Art erhielt ich in groi3er Zahl 
w~hrend den Farthen eines Saugbaggers, an denen teilzunehmen ich Gelegenheit hatte. Es fan- 



158 Hubert Caspers 

den sich Exemplare bis 18 em Li~nge (Gewicht 103 g). Sie miissen sehr tief sitzen, da das Saug- 
rohr des Baggers 2 ~ 3  m in den'Boden geht, und andere Muscheln, die an der Bodenoberfl~che 
leben, hier sehr selten erhalten wcrden. Nur einige Eupagurus in Buccinum, Echinocardium 

® . 

m 

hbb.  15. Fleck der Foraminifere AstrorMza liwicola. 1 Bedengreifer-Fang (0.1 qm) yon Star. 18 (18. 0kt.  1938). 
1 = Ch~one gallma, 2 = Sp~sula sol~da, 3 = Gochlodesma praetenue, 4 = A,trorhiza limicola, 5 = Nephthya 
spec., 6 = Owenia fuMtorm.is. 7 = Amphiura  ]il,]ormis, 8 = Ophiura albida, 9 = Echinocyamus pusillu.~. 
10 = Photon,s mi~lleri, ]] = T~bularia indlvisa. 

cordat~rn und Spatangus purpureus werden ferner gelegentlich mit hoehgebracht. In Dretseh- 
fangen ist der Decapode Thia polita nicht selten und ftir dieses Gebiet eharakteristisch. /)as 
Vorkommen der sonst Sehlickb0den bewohnenden Herzigel ist besonders bemerkenswert. 

An Scha]en wurden festgeste]]t: vorwiegend Spisula solida und Donax vittatus, ferner 
Cl~iom gal/ina, Cardium edulc, Cyprina istandica, Macoma baltica, Mylilus edulis, Mactra stul- 
forum, Mya arenaria nnd yon Sehneckengeh~tusen Buccin~tm undatum, Lunatia nitida, Gibbula 
~,umida und Lilorina litorea. Auch R(~hren yon Lanice conchilega sind gelegentlich zu finden. 
Vom ~augbagger werden aueh regelmiil~ig Austernschalen mit heraufgebracht. ~ Unter den 
Fisehen sind besonders die beiden Trachinus-Arten anzugeben, die hier regelm~13ig zu linden 
sind; Tr.  vipera scheint hhufiger als Tr. draco zu sein. 
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5. Die Bioc~nosen. 

a) Z u s a m m e n f a s s e n d e  ~ b e r s i c h t .  

Wie bereits in dem Absehnitt tiber die Siedlungsgebiete behandel t ,  ist in dem unter- 
suchten Gebiet die BiocOnose der Austernbank in die umliegende Amphiura-Endobiose einge- 
sehoben. Die Eigenarten der beiden Endobiosen, ihre Leitformen, Siedlungen und Variations- 
gebiete sind ebenfalls bereits besprochen, so dab abschliel~end nur noch ein zusammenfassendez 
~berblick notwendig ist. Die BiocOnose der Austernbank bedarf dann noeh einer eingehenderen 
vergleichenden Besprechung. 

Ftir die N u c u l a n u c l e u s - E n d o b i o s e war ein mit der Epibiose der Austernbank 
zusammenfallendes Kerngebiet and ein bis zur Rinne reiehender Ausliiufer festgestellt worden, 
der am Rande den Charakter der Rinnenfauna zeigt, w~hrend die fibrigen Gebiete eine starke Bei- 
mischung der Amphiura-Endobiose aufweisen; besonders Elemente des Sandgebietes sind ~ ent- 
sprechend dem starkeren Sandanteil im Sediment ~ .ver t re ten .  Diese Beimischung ist auf der 
Austernbank nur in geringem Mal3e festzustellen, so dai] diese eine g e s c h 1 o s s e n e B i o e o- 
n o s e darstellt. Die auch hier enthaltenen Amibhiura und phoronis zeigen einen ~hnlieh kleinen 
Beimisehungsgrad wie in der Rinne. 

Die A m / s h i u r a  / i l i ] o r m i s - G e m e i n s e h a f t  (Endobiose) hat  als Leitform 
1. Ordnung Amphiura. Die bei der Besprechung des Kerngebietes aufgeftihrten Leitformen 
2. Ordnung sind die gleiehen wie die in. der Rinne ftir diese Gemeinschaft gefundenen. Ent- 
sprechend dem grOi]eren Gebiet, das diese im Umkreis der Austernbank auf sehr versehiedenen 
B0den einnimmt, vermehrt sich die Zahl der Variationsgebiete. Hinzu treten Flecken beson- 
derer Massenentwicklung einzelner Arten. Die schlickigen Gebiete, auJ[ denen Arnphiura fehlt 
oder nur in geringer Ortsdichte vorkommt, mfissen ebenfalls zu dieser Gemeinschaft gerechnet 
werden, da die Leitformen 2. Ordnung vorhanden sind, und Am~hiura in anderen Jahren wohl 
in den Gebieten mit einer Schlickbeimischung in grOl]erer Zahl vorkommt. 

Gesondert behandelt wurden die Sandgebiete, in denen 015helia limacina als kennzeieh- 
nende Art lebt. Ffir eine Entscheidung dartiber, ob diese - -  besonders die Loreleybank ~ noeh 
als eine Sandvariation der Amphiura-Endobiose oder zu einer anderen Gemeinschaft gerechnet 
werden m ussen, ist die Untersuchung eines gr6[3eren Meeresgebietes notwendig. 

b) D i e  L e b e n s g e m e i n s c h a f t  d e r  A u s t e r n b a n k  u n d  i h r  V e r h ~ l t n i s  
z u  d e r  d e r  T i e f e n  R i n n e .  

Nachdcm erkannt worden ist, dal3 die Austernbank ebenso wie die Fauna der Tiefen 
Rinne. zul' Nucula nuclcus-Gemeinschaft gehOrt, mul~ untersucht werden, wieweit l~berein- 
st immungcn zwischen den beiden Gebieten bestehen und worauf andererseits dis Untersehiede 
bcruhen Dies geschieht zunachst am besten dureh einen Vergleich fiber die Leitformen 
(s C,  S, 7s). 

Die L e i t f o r m 1. O r d n u n g Nucula nucleus t r i t t  in etwa gleicher Ortsdichte in 
beiden Gebieten auf und ist damit auch auf der Austernbank die weitaus vorherrschende 
Muschelart. 

L e i t f o r m e n 2. O r d n u n g. Als Muscheln waren in der Rinne Chione ovata und 
C a r d i u n~ / a s c i a t u m genannt. Die erstere Art  ist auf der Austernbank sehr selten. Bei 
des gleichen Anzahl yon Nucula sind in der Rinne doch, in jedem Fang etwa 2 Chione enthalten; 
in 'den Nucula-~rmeren Siedlungen vergrOl~ert sich die Ortsdichte der Chione-Art wie in der Um- 
gebung der Austernbank bei Stat. 26 (s. S. 149). Bei der Behandlung der Gemeinschaft in der 
Rinne war (nach Angaben yon HEINCKE) vermutet  worden (C., S. 78), dal3 Nueula auf der Austern- 
bank seltener und daftir die damit in Wechselbeziehung stehende Chione haufiger sei, so da[~ 
die Bank a]s Chionc ovata-Variation gelten kann. Dies hat  sich nicht best~tigt, sondern dieAustern- 
bank mu{,~ hiernach dem Kerngebiet der Gemeinschaft in der Rinne gleichgesetzt werden. Ebenso 
1st die in der Rinne haufige Cardium /asciatum auf der Austernbank selten. ~ Lepidopleurus' 
asellus ist in der Rinne recht h~ufig, w/ihrend die Art ftir die Austernbank nur yon tt~i~cx~ 
als begleitende Form angegeben wird. Die Gastropoden Gibbula tumida und Scala clathrus t reten 
regelmhl3ig auf der Bank auf. Besonders die erstere Art ist wichtig, da sie in der Deutschen Bucht 
bisher nut hier und in der Rinne gefunden wurde. Das gleiche gilt ffir Portunus pusillus. Anch 
das isolierte Vorkommen dieses Krebses in der Rinne und der Austernbank zeigt die faunistische 
ZusammengehOrigkeit der beiden Gebiete. 

L e i t f o r m e n 3. O r d n u n g waren Echinocyamus pusillus und Ophiura albida. 
Wahrend der Schtangenstern die gteiche Hitufigkeit hat,  ist Echinocyamus auf der Austernbank 
ganz selten zu linden, im Gegensatz zur Rinne, wo die Ortsdichte bis-zu 52 Stfick auf 1/10 qm 
betr~gt. Dies mul~ a]~ einer der charakteristischsten Unterschiede betrachtet werden. 
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Von kennzeichnenden g e m e i n s a m e n Arten beider Gebiete seien hier noch ge- 
haunt:  Cerianthus lloydii, eine Aktinien-Art, die schillreiche Boden bevorzugt und daher sonst 
in der Deutschen Bucht  Seltener ist; Ebalia crauchi, ein ebenfalls sonst in der Deutschen Bucht 
seltener Decapode; Pandalus montagui, eine Garneelenart, die frfiher auf der Austernbank sehr 
hi~ufig war und ihr Vorkommen auf die Rinne ausdehnte (s. S. 136). Die feine Schillbestandteile 
zum Aufbau ihrer R(~hren verwendenden Polychaeten Owenia und Lanice kommen auch auf 
der Austernbank in gr(~Berer Ortsdichte vor und zeigen den gleichen R0hrenaufbau wie in der 
Rinne. Von Polychaeten sind ferner die Aphroditiden zu nennen, die in beiden Gebieten sehr 
haufig sind, was besonders durch die Sabellaria-R~)hren bedingt ist, zwischen denen sie leben. 
Gleiches gilt Iiir die Nemertine Lineus bilineatus. 

U n t e r s e h i e d e zwischen Austernbank und Rinne sind positive und negative. Feh- 
lend auf der Austernbank ist Crangon allmanni, eine tiefere Meeresgebiete bevorzugende Art, 
deren inselartiges Vorkommen in der Rinne dadurch erkl~rlich ist. Die in der Rinne auf Muschel- 
schalen in groBer Ortsdichte regelm~i~ig zu findende Ascidie Dendrodoa grossularia fehlt auf der 
Austernbank g~nzlich! Von dem in der Rinne h~ufigen Amphipoden Photis longicaudata wurde 
auf der Austernbank nut  1 Exemplar gefunden. Die auf lebenden Nucula Uberzfige bildende 
Hydrozoe Perigonimus repens ist s e l t e n e r . -  Positive Zfige zeigt die Austernbank besonders 
in dem Vorkommen der Muschel Tapes pullastra, fiir die sie HmSCKE schon als typisch angibt, 
w~hrend sie in der Rinne - -  auch in SchaIenresten - -  vollig fehlt. Ferner ist die Aktinie A ctino- 
tho~ anguicoma zu nennen, die in riesiger Zahl auf den Schalen der Austernbank sitzt (bis 70 
auf 1/1 o qm), w~hrend sie in der Rinne sehr selten ist. Auf die H~ufigkeit yon Sabellaria, 
welche die der Rinne bei weitem iibertrifft, wurde schon aufmerksam gemacht. 

Dutch die lebenden Austern bestehen heute keine wesentlichen Unterschiede mehr zwi- 
schen den beiden Gebieten. 

Die auf der Austernbank fehlenden Arten werden in der Rinne wegen den dort herrscben- 
den besonderen hydrographischen Verhaltnissen bessere Lebensbedingungen haben. Ffir das 
auf die Austernbank beschr~nkte Vorkommen der in der Rinne seltenen oder fehlenden Arten 
kann sehwer eine Erkl~rung gegeben werden. Historische Momente k0nnen bei der Nfihe der 
beiden Gebiete und dem bei der Fortpflanzung eingeschalteten Larvenstadium keine Rolle spielen. 
Auch der Unterschied im Schill ~ mehr kleine Bruchstficke in der Rinne; gr01~ere Schalen auf 
der Austernbank - -  kann kaum zur Erkl~rung dienen. Wesentlicher werden hydrographische 
Faktoren sein (vergl. Abschn. B IV), besonders in Hinblick auf das Plankton. So finder sich 
Sabellaria in der Rinne vorwiegend am Nordhang, was wohl dutch bessere Nahrungszufuhr be- 
dingende Str6mungsverh~ltnisse hervorgerufen ist, die vielleicht auf der Austernbank besonders 
optimal sind. Auch mOgen die gr(~i3eren Schalen bessere Ansatzm0glichkeiten bieten. Fhr Aetitw- 
tho~ ist diese Erkl~rung aber kaum anwendbar, ebenso wie das isolierte Vorkommen yon 7"apes 
nieht erkl~rt werden kann. 

Die Beimischung yon Cultellus und Syndosmya und anderer Arten der Am/:hiura-Endo- 
biose znr Endobiose der Austernbank mag dutch den starkeren Anteii an schliekigen Bes tand 
teilen im Sediment - -  hervorgerufen durch das VoI~iegen groBer Sehalen' - -  bedingt sein, wo- 
dureh das Eindringen yon Elementen der benachbarten Seh]ickb0den erleichtert wird. 

c) D i e E p i b i o s e  d e r A u s t e r n b a n k .  
a) F a n g p r o b e n .  

Zur Vervollst~ndigung des Bildes der Austernbank-Bioc0nose wurden Fringe mit der 
Kurre und dem Austernkratzer ausgeffihrt (vergl. S. 131). Die Ergebnisse sind in der Faunen- 
liste bereits mit  verwertet worden, so dab hier nur noch eine Vorstellung fiber die Zusammen- 
setzung dieser F~nge gegeben zu werden braucht. Hierzu sind in Tabelle 7 a Beifangausziihlungen 
yon 2 Kurrenziigen (Helgol~nder Trawl) fiber die Bank (1938) zusammengestellt. Wie aus dem 
Unterschied zwischen den beiden F~ngen zu erkennen ist, wechselt die Zusammensetzung stark, 
bedingt durch die Kleinheit der Bank, da bei einer etwas anderen Kursriehtung nur Teite der 
Bank erfaBt werden. So ist bei Fang 2 wahrscheinlich mehr im Schlick gezogen worden (A phro- 
dire !). ~ Tabelle 7 b enthMt einige Beitangproben yon Zugen mit dem ttelgolhnder Trawl, der 
Granat- und Zungenkurre aus den ]etzten Jahren nach dem Journal des Fischmeisters. Hieraus 
ist besonders die hohe Zahl der gewohnlich geiangenen Echinus esculentus ersichtlich (diese 
wurden stets genau gez~hlt), ferner sind regelmM~ig Asterias, Solaster, Eupagurus, Hyas und 
Alcyonium in grOBeren Mengen erhMtlJeh (kleinere Beifangtiere sind hier meist nicht notiert 
worden). Ebenso ist oft Methridium zu fangen. 

Noch ergiebiger sind Austernkratzerfange, bei denen alterdings eine quantitative Aus- 
z~hlung schwierig ist. In 6 Zfigen tanden sich 1938 10 lebende Austern, ferner sehr viele Nucula 
nucleus, dagegen nur wenige andere Muscheln - -  entsprechend den Bodengreiferf~ngen. Unter den 
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T ~ b e l l o  7. 

B e i f a n g u n t e r s u c h u n g e n  vor~ der  A u s t e r n b a n k .  

a) Quantitative Ausz~hlungen 
_ yon 2F&ngen 1938 
Kuttertrawl mi$ Decksteer$ 

[ 15. 7. 1938 
I 1. Zug 2~Zug__,. 

Ostrea edu l i s  . . . . . .  
B u e c l n u m  u n d a t t t m  . . 
C r a n g o n  titan(Ion . . . .  
P a n d a l u s  m o n t a g u l  . . . 
Cancer  p a g u r u s  . . . . .  
P o r t u n u s  ho l sa tus  . . . .  
E u p a g u r u s  bernhardu,s  
H y a s  a r a n e u s  . . . . .  
E c h i n u s  escu len tus  . . . 
P s a m m e c h i n u s  m i h a r i s  . 
So las ter  p a p p o s u s  . . . .  
A s t ropee t en  i r r e g u l a r ~ s . . .  
A s t e r i a s  r u b e n s  . . . . .  

• O p h i o t h r i x  / ra  g i l i s  . . , 
O p h i u r a  a lb ida  . . . . .  
A l c y o n i u m  d i g z t a t u m . . .  
S a b e t l a r i a  s p i n u l o s a  . . . 
A p h r o d i t e  aculea ta  . . . 
Bohrschwamm in Austern 
H a l i c h o n d r i a  pan icea  . . 
H y d r a l l m a n i a  [:dcata . . 
F l u s t r a  [oliacea . . . . .  
A sc id i e l l a  a spersa  . . . .  
Aktinien . . . . . . . .  

l 
2 + Laieh 

2 
1l 
13 

1 
2 

+ 
6 
1 

15 
10 
20 

210 
groBe Kolonien 

24 yon 200 Schal. 
1 

einige' 
einige 

Laich 

5 
67 

4 
6 

+ 
5 

b) ~ltere F~nge 
24.9.1929 
Zungen- 

kurre 
4X 20Min. 

100 

5O 

3 Eimer 
50 

106 

10 

100 

30 

8O 

23. 4. 1930 [ 6. 8. 1930 
Zungen-[ Granat- 

kurre kurre 
2 × 20 Min. 3 × 15 Min. 

1 l 
~ Eimer 35+Laich 

+ 
+ 

3 ~ Eimer 

1 Eimer 12 Eimer 
1 Elmer 12 
230 156 

10 5 

50 c~, 50 

20 + 

12 

6. 6. 1932 
Kutter. 
trawl 

3 Ziige 

4 
~ Eimer 

1 Elmer 
viele 
195 

mehrere 

cu. 30 

4. 1. 1933 
Granat- 
kurre 

2 × 15 Min. 

10 
mehrere 
ca. 100 

1 

b~ Eimer 
1 Eimer 
117 
viele 
13 

viele kleino 
mehrere 

mehrero 

Krebsen ist P o r c e l l a n a  weitaus vorherrschend, ferner treten C a n c e r ,  G a l a t h e a  und E b a l i a  auf. 
Die Hauptmasse der Echinodermen wird yon P s a m m e c h i n u s  m i t i a r i s  eingenommen, ferner A s t e -  

r i a s ,  grol]e S o l a s l e r ,  O p h i u r a  und viele O p h i o t h r i x  (die fibrigen Gruppen vergl, die Paunenliste). 
Die Epibiose der Austernbank ist danach sis sehr reich zu bezeichnen, was bei den fest- 

sitzenden Tieren zungchst durch die Menge der Ansatzpunkte bedingt ist, ferner abet durch 
die reiche Planktonzufuhr, die ja primer such fiir das Entstehen der Bank notwendig ist. Die 
H~ufigkeit yon A l c y o n i u m  und S a b e l l a r i a  hat in diesen beiden giinstigen Faktoren ihren Ur~prung. 
Bei den beweglichen Tieren ist ebenfalls zun~chst der harte Untergrund ein wichtiger Faktor; 
ffir kleinere Krebse bilden die Schalen gute Schlupfwinkel. Die reiche Endobiose bedingt auch 
eine groBe Zahl von r~uberischen Tieren. 

fl) D e r  Z u s t a n d  d e r  h e u t i g e n  A u s t e r n .  

Die zehn 1938 gefangenen und yon mir untersuchten Austern waren alte Tiere mit einer 
L~nge yon 8--11,2 cm; Junggut fehlte. Drei yon ihnen zeigten einen Befall vom Bohrschwamm, 
zwei sehr stark. Der Bew~chs war unterschiedlich. W~hrend eine Muschel fast v611ig frei war 
(ein abgestorbener B a l a n u s  und Hydrozoenreste), waren die iibrigen sehr stark besetzt; ffinf 
wurden in verschiedenem Grade yon S a b e l l a r i a - K o l o n i e n  fiberwuchert; auI einer Auster lebten 
ferner viete A c t i ~ w l h o ~  a n g u i c o m a  und P o m a t o c e r o s  t r i q u e t e r ,  auBerdem war sie vom Bohrschwamm 
stark befallen. Eine andere Auster wurde auf der Oberseite yon vier groBen M e t h t i d i u m  d i a n t h u s  

last v611ig bedeckt, dazwischen fanden sich noch 20 kleine Seenelken. Die freien Stellen waren 
dieht mit  Balaniden fibersgt, ferner M e m b r a n i p o r a .  

Ein derartig starker Bewuchs mit  Epizoen ist durch das Alter der Austern gegeben und 
bedeutet eine sehr wesentliche Nahrungskonkurrenz. Es kann aber angenommen werden, dab 
~lieser das Normale ftir die Helgol~nder Bank darstellt, da such die alten Berichte (besonders 
HENKING) einen i~hnlich starken Bewuchs mitteilen. Im ganzen ist dadurch ~ber eine Erholung 
~er Bank dutch Junggut sehr erschwert, m Ftir besondere 'Beobachtungen fiber die Form der 
&ust~rn reicht mein Material nicht aus; die Helgol~nder unterschieden friiher mehrere Typen, 
~lie vom Standort abhangen sollen (nach Mitteilung yon Fischmeister HOLT.~IANN). 

2O 
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IV. Veriinderungen der Austernbank-Bioc~nose. 
1. Allgemeine Gesichtspunkte. 

In  der Einleitung wurde als eine Aufgabe der vorliegenden Arbeit die Untersuchung 
genannt, wieweit der starke gfickgang der Austern, eines der wichtigsten Glieder der Bioc0nose, 
eine Ver/~nderung auch der fibrigen Fauna der Austernbank zur Folge gehabt hat. In Abschnitt C 
ist der frfihere Zustand der Bank fiach den Literaturangaben behandelt worden, besonders in 
Hinsicht auf die Menge der Austern. Far  den Rfickgang der Austern wurden 1. Ubeffisehung, 
2. biologische Verhgltnisse vermutet.  Die Fischerei ist wohl kaum filr die sonstige Fauna nach- 
teilig gewesen, da der gesamte Beifang auf der Bank selbst noch wieder fiber Bord geworfen wurde. 
DI~ " " "~ ~nderung der blologlschen Verhgltnisse mul3, falls es sich um gegnderte Au{3enfaktoren 
handelt, eine Xnderung der Gesamt-Bioc~nose bewirken. Es ware hierbei z. B. an eine lgngere 
Kalteepoche zu denken, die ffir den Ansatz yon Junggut  der Austern, dann aber aueh ffir einen 
Teil der iibrigen Fauna naehteilig sein mui~te. Fassen wit die M0gliehkeit einer Austernkrank- 
heit ins Auge (vergl. S. 130--131), so brauchten hiervon dann nur die Austern betroffen zu sein, so 
dat~ die Xnderung der fibrigen Fauna erst mittelbar dureh den Rfickgang eines Gliedes der Bio- 
eSnose bedingt ist. 

2. Yergleleh der alten Angaben (aufler Austern). 
Die ~lteren Fangergebnisse sind bereits behandelt (S. 131~132) und in der Faunenliste mit 

verwertet worden. Die 60 Arten umfassende Liste yon MSBIus (s. S. 132) entspricht im ganzen 
der heutigen Fauna;  leider fehlen Bemerkungen fiber die H~ufigkeit. Aueh Nucula nucleus and" 
Tapes pullastrct werden angefiihrt. Von Bedeutung ist besonders die Mollusken-Liste yon I-IEINCKE 
(1894), in der er ebenfalls Tapes ale typische Erscheinung meldet. Dagegen gibt er Nucula nucleus 
nur ale ,,weniger h~ufig ale begleitende Form" zusammen mit Chione ovata und Cardi~.m/asciatum 
an. B e i  d e r  s o r g f g l t i g e n  S a m m e l t g t i g k e i t  HEI~CKES - -  aueh wenn sie sieh nur 
auf Net.zfange stiitzt ~ k a n n  d i e s  n u r  so  e r k l g r t  w e r d e n ,  d a ~  N u c u l s  d a m a l s  
t a t s g c h l i e h  s e l t e n e r  w a r ,  w g h r e n d  s ie  h e u t e  j a  d i e  h g u f i g s t e  A r t  d a r s t e l l t .  

Sabellaria war in frfiherer Zeit in gleieher Menge vorhanden und bildete ein wichtiges 
Erkennungszeichen der Bank. Ein besonderer Feind der Austern war schon damals der Bohr- 
schwamm (vergl. S. 130). Leider fehlen Angaben fiber die Menge yon Asterias. HENK1NO (S. S. 130) 
teilt mit, da~ Bohrschwamm und Seepocken in Sabellaria einen Widersacher hatten, indem diese 
sie fiberwueherten und zum Absterben brachten. F fir die Austern war dies allerdings ohne Nutzen, 
da sie nun dutch die Ablagerung yon Sandk~rnern in der Nahrungsaufnahme gestOrt wurden. 

Prof. HAOMEIER stel[te mir die Liste zweier Bodengreiferfange yon der Austernbank, 
Dezember 1925, zur Verffigung, die in ihrer Zusammensetzung keine grundlegenden Untersehiede 
zu der heutigen Besiedlung erkennen lassen. Es wurden 3 junge Tapes l~ullastra zwischen Sa- 
bellaria gefangen; die weitaus hgufigste Muschel war Nucula nucleus, wghrend Chione ovata und 
Cardium ]asciatum ebenso selten wie Echinoc)/amus waren. 

Auf den starken Rfickgang yon Pandalus montagui und Ascidiella aspersa wurde bereits 
hingewiesen. Dieser hat ebenfalls in der Rinne stattgefunden und h~ingt nicht mit einer Xnderung 
der Bioc~nose, bedingt durch den Rfickgang der Austern, zusammen. 

3. Die erhaltenen Reste im Sediment (Siebrest.Untersuchungen). 
Eine Untersuchung fiber die Anderung der Bioc~nose nach dem Absterben der Austern 

kann sich nicht auf die spgrliehen alten Fangmitteilungen beschranken, sondern es mu~te fest- 
gestellt werden, wieweit die Menge und Verbreitung der im Sediment lagernden Musehelschalen 
und Schneckengehause als Reste der fffiheren Fauna eine Aussage hierfiber ermSglichen (vergl. 
C., S. 86). 

Um die Verbreitung der Arten festzulegen, wurde  yon samtlichen Stationen der Siebrest 
qualitativ untersueht. In Tabelle 8 sind ferner wer  quantitative Auszahlungen von den Sta- 
tionen 7, 10, 33 und 40 aufgefiihrt (fiber Methodik, verschiedene t tal tbarkeit  der Sehalen usw. 
s. C., S. 87 u. 92). Es ist ohne Bedeutung, ffir ]ede Art die Verbreitung hier zu er0rtern und da- 
nach Siedlungsgebiete - -  entspreehend wie bei der lebenden Fauna - -  aufzustellen. Die Grenzen 
sind natiirlich auch nicht so scharf wie bei dieser. So kann die Angabe geniigen, da6 d i e E n d o - 
b i o s e n  u n d  V a r i a t i o n e n  d e r  l e b e n d e n  F a u n a  s i e h  i m  S i e b r e s t  g e n a u  
w i d e r s p i e g e l n ,  s o  d a ~  m a n  l e d i g l i e h  a u f  G r u n d  d e r  S i e b r e s t - U n t e r -  
s u e h u n g e n  ~ w i e  i n  d e r  R i n n e  - -  zu  d e r  g l e i c h e n  B i o c S n o s e n -  u n d  V a r i a -  
t i o n e n - A u f t e i 1 u n g k ~i me.  Natfirlich machen sich die Vermisehungen starker be- 
merkbar, aueh ist es selbstverst~nd|ich, da6 das Verbreitungsbild ]eder Art das auf Grund der 
lebenden Tiere aufgestellte iibertrifft; es mu6 j~ auch immer mit Fluktuationen, ,,Flecken dich- 
tester Besiedlung" w~hrend eines Jahres usw. gerechnet werden. 
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T a b e l l e  8. 
Q u a n t i t a t i v e  S i e b r e s t  b e s t i m m u n g  en. 

4 Ausz~hlungen yon Station 7, 10, 33 und 40. 
Gew~ch~e tier luft~rockenen Bestundteite in Grumm yon je einer 0,l-qm-Bodengreiferprobe. 

I . . . . . .  i , i  , , i  , , i ,  i n i - -  , 1 

Star. 7 Star. 10 Stat. 33 ] . Stat. 
I 

4O 
i 

! 25. 10. 1938 
12. 8. 1938 12. 8. 1938 21.10. 1938 ] 5 0  g vom Siebrest 

Gesamtsiebrest Gesamtsiebres~ Gesamtsiebrest | (Ges.-Siebrest 350 g) 

I. Organogene Bestandteile 
O s t r e a  e d u l l s  . . . . . . .  
C h i o n e  o v a t a  . . . . . . .  
C h i o n e  g a l l i n a  . . . . . .  
C a r d i u m  ] a s c i a t u m  . . . .  
C a r d i u m  e c h i n a t u r a  . . . .  
C a r d i u m  e d u l e  . . . . . .  
C o r b u l a  g ibba  . . . . . .  
N u c u l a  n u c l e u s  . . . . . .  
2 V u c u l a  n i t i d a  . . . . . .  
M o d i o l a  m o d i o l u s  . . . . .  
C h l a m y s  v a r i a  . . . . . .  
C h l a m y s  o p e r c u l a r i s  . . . .  
A n o m i a  p a t e l l i ] o r m i s  . . . 
T e U i m y a  ] e r r u g i n o s a  . . . 
M o n t a e u t a  b i d e n t a t a  . . . .  
L e p t o n  s q u a m o s u m  . . . .  
C y p r i n a  i s l a n d l c a  . . . .  
T h y a s i r a  ] tex~tosa  . . . .  
JSue inops ia  u n d a t a  . . . .  
T a p e s  p u t l a s t r a  . . . . .  
T e l l i n a  p u s i l l a  . . . . . .  
S y n d o s m y a  a l b a  . . . . .  
S y n d o s m y a  p r i s m a t i c a  . . 
P s a m m o b i a  / e r r o e n s i s  . . . 
C u l t e l l u s  p e l l u c i d u a  . . . .  
E n s i s  s i l i q u a  . . . . . . .  
S p i s u l a  s o l i d a  . . . . . .  
S p i s u l a  s u b t r u n c a t a  . . . .  
S a x i c a v a  r u g o s a  . . . .  
A r c i n e t l a  p l i ca ta"  . . . . .  
M y a  8p  . . . . . . . . . .  
T h r a c i a  p a p y r a c e a  . . . .  

Unbestimmb. Muschelbruch 
Muscheln, Gesamtgewicht: 

" B u c c i n u m  u n d a t u m  . . . .  
N a s s a  i n c r a s s a t a  . . . . .  
T u r r i t e l l a  c o m m u n i s  . . . 
S c a l a  c l a t h r u s  . . . . . .  
S c a l a  c l a t h r u l a  . . . . . .  
G i b b u l a  t u m i d a  . . . . . .  
M a n z o n i a  c o s t a t a  . . . . .  
L a c u n a  d i v a r i c a t a  . . . .  
B i t t i u m  r e t i c u l a t u m  . . . .  
L u n a t i a  n i t i d a  . . . . . .  
L o r a  t u r r i c u l a  . . . . . .  
P h i l b e r t i a  l i n e a r i ~  . . . .  
G y l i c h n a  c y b i n d r a c e a  . . . 

Unbestimmb. Schnecken. 
bruchstiicke . . . . . .  

I-~eile 
Schal. 
Zahl 

3 
7 

8 

8 2 4  

1 6 4  

Bruch. 1 Ge- 
stiicke samt- 
Zahl g%w. 

2 
12 

55 

5 0,04 
0,42 

0,52 
5 0,77 

3 ?0 52,0 

2 .~6 9,15 

I 0,04 

0,08 
0,10 

0,01 

~C 0,74 

0,05 

5,50 
0,67 
0,01 
0,01 
0,12 

1600 102,0 

172,2~ 

4 3,12 
4 o , 1 5  

o,21 
l 0,1C 

1 

4 i o,I~ 

I-Ieite [Bruch- Ge- 
SchM. stiicke samt- 
Z a h l  Zahl geW.g 

2 0 0  
86 

1 
24 

1 
1 

1 1 0  

45 

Sclmecken, Gesamtgewicht: 

E c h i n o c y a m u s  p u ~ i l l u s  . . 
E c h i n u s  e s c u l e n t u s :  

a) Staoheln . . . . . .  
b) Platten . . . . . . .  

E c h i n o c a r d i u m ,  Platten . . 

Echinodermen, Gesamtgew.: 

2o 

1 

20 

6 

Heile Bruch- Ge- { Helle [Bruch- Ge- 
Schal. stiicke samt. [ Schal. stiicke saint. 
Zahl Zahl geW.g [ Zahl Zahl gegv. 

1 7 5 . 0  ! 7 
2,52 7 9 
0,051 2 
1,20 3 4 
0,04 
0,05 
1,02 2 
5,18 ~2 L4 

17,17 3 
1,50 

i 1,60 
0,04 =2 
0,02 
0,02 
0,07 

0,52 
3,0 

0,40 3 

0,03 

2,20 i i6 tO 

0,48 

237,09 

3,45 
0,17 
0,15 
0,02 
0,01 
0,11 

0,05 

0,19 

0,02 

0,14 

0,04 
0,02 
2,40 
0,10 

0,42 
0,40 
1,50 

0,15 
0,65 

0,03 
0,09 
O,Ol 

0,07 

0,85 
0,05 
1,20 
1,75 
8,74 

0,55 
0,02 

26,0 
45,24 

0,10 
0,09 

t 0,12 0.02 

10 

1 

170 

0,0: 

1,31 

0,88 

0,14 

0,0.~ 
0,15 
0,01 

~,s__~s 
0,32 

0,12 
D,04 

0,02 
0,13 
0,04 

0,20 
0,72 

0,97 

0,01 

0,60 
1,58 

20* 



t64  Hubert Caspers 

;alanus-Platten 
~omatocero8 triqueter.RShren 
:rebsgliedgr ' • . . . . . .  

Gesamtgewicht: 

[. Mineralische Best~mdteile 
abellaria splnulosa.RShren 
(Primp) 

' ectinaria. R6 hren 
'horonis.ROhren 
Irober S~nd (fiber 1 ram) 
,teine 
~chlaeke . . . . . . . . .  

Star. 7 

12. 8. 1938 
Gesamtsiebrest 

Helle 1Brueh- Ge: 
Schal. stiicke sam~- 
Zah, l t Zahi / g v "  

175 5,55 

Star. I0 

12. 8. 1938 
Gesamtsiebrest 

Helle Bruch- Ge- 
Sehal. stficke samt- 
Zahl I Zahl t gew" 

570 48,0 

30 

0,01 
5,56 

0,28 

4 
5 

800ccm 
3 

0,07 
0,10 

 S,li 

590,0 
0,02 

Star. 33 

2i. 10. 1938 
Gesamtsiebrest 

Helle IBrueh-I Ge- 
Schal. l stiickel samt- 
Zahl t Zahl t gew. 

• , , g 

15 0,35 

0,35 

40ecru 

Star. 4( 
25. 10. 1 c 

50 g vom Siebrest 
(Ges.-Siebresi 350 g) 
Heile IBrueh- Ge. 
Sehal. stficke samt- 
Z~hl Z~hl  gew. 

25 0,53 

3 0A0 
0,63 

51,50 

6 
l0 
1 

0,47 
0,03 
0,01 

2 0,12 
r 2 0,35 28 1,32 

Minera~ische Bestand~eile, 590,49 51,50 1,83 Ge~aaltgewicht: 0,28 . . . .  
Ge~amtgew. des Siebrestes: - - w  18'~96 l -  1881,13 63,0i 50,00 

Nucula nucleus zeigt den grSf~ten Schillanteil  im Kerngebie t  der lebenden Tiere. Fe rne r  
f inden sieh aber  Schalen fiber die Grenze der nach der lebenden Fauna  aufgestel l ten Endobiose 
h inausgehend zwischen dieser und  der Lore leybank,  ebenso auf  den reinen Sandgebieten im 
Wes ten  und  Norden.  - -  Nucula nitida ist auf den Umkreis  des Amphiura-Kerngebietes be- 
schr/tnkt;  nur  einige wurden  stellenweise n0rdtieh der Aus te rnbank  festgestellt .  Austernschalen 
f inden sich in grOl3erer Menge nur  in dem kleinen Bezirk der Austernbanj~. In  den iibrigen Ge- 
bie ten sind nur  getegentlich Bruchst i icke zu f inden,  geh/~uft bei Stat .  26 am Abfall  zur  Rinne,  
fe rner  regelmiiBig in den Sandgebieten,  besonders auch auf der Lore leybank.  

Die in Tabelle  8 aufgefi ihrten Ausz/ihlungen geben ein Bild yon  der ar t l iehen Zusammen- 
setzung des Sehills aus versehiedenen Gegenden:  

S t a t .  7 liegt innerhalb des A m p h i u r a - K e r n g e b i e t e s. Dies ist an der grofJen 
Zahl yon  Corbula gibba als vorherrschende Muschelart  und  Nucula nitida zu erkennen.  Syudos- 
mya alba, Spisula solida und  subtruncata, Chione gallina, Cardium echinatum und Montacuta 
bidentata sind welter  kennzeichnende Arten.  Unte r  den Schnecken ist besonders Cvlichna zu 
nennen.  Auch die groi~e Zahl  der  Echinocardium-Platten war  hier  zu erwarten.  

S t a t .  10 ist als Beispiel ftir die A u s t e r n b a n k gewAhlt, die sofort  durch die groi3e 
Zahl yon  Austernschalen gekennzeichnet  ist. Daneben  ist auch im Siebrest Nucuta nucleus die 
h~ufigste Art.  Von charakter is t i schen Bes tandte i len  seien noch  Chione ovata, Chlamys, Saxicava 
rugosa, Scala und  Lacuna divaricata genannt ,  ferner  die vielen Balanus-Platten und  der Primp. 
Le tz t e re r  mach t  67~o des Siebrest-Gesamtgewichtes  aus, die Austernschalen  fund  20%. Fe rne r  
sind gr6i~ere Stt ickzahlen yon  Corbula, Syndosmya und  Spisula als Eindr ingl inge der Amphiura- 
Endobiose  zu  erw~hnen.  ~ Die Gesamtzusammense tzung  en tspr ich t  also durehaus  den Ver- 
h~ltnissen der heut igen Fauna .  Es mu8 jedoch bemerk t  werden,  dab Nucula-Schalen im Ver- 
h~ltnis zu den lebenden Tieren zu gering vorhanden  sind, was auch den Verh~lt~issen in der  
R inne :en t sp r i ch t  (s. C., S. 101). h n  Gegensatz zum Sediment  der Rinne ,  mi t  dem sonst viele 
Ahnl ichkei ten bestehen,  ist die Zahl yon  Chione und Chlamys bedeu tend  geringer, ebenso sind 
die Schnecken,  besonders Gibbula lumida und  Lunatia nitida, seltener.  

S t a t .  3 3 1 i e g t i m M i t t e l p u n k t d e s  S a n d g e b i e t e s w e s t l i e h  d e r A u s t e r n -  
b a n k. Der  grobe Sand herrseht  weitaus vor, die organogenen Bestandte i le  machen  nur  17 o/ 
des an  sich n u t  sehr geringen Siebrestgewichtes aus. Von der Gesamtzahl  der Schalen und  Bruch -  
stficke (aul]er den  unbes t immbaren)  n i m m t  Spisula solida 4 0 ~  ein. Daneben  k o m m t  Nucula 
nucleus, Corbula, Tellimya /erruginosa und Echinoeyamus in grSi~erer Menge vor .  

Bei  S t a r .  40 n s r d l i e h  d e r  A u s t e r n b a n k  ist die Mischung d e r  verschie- 
denen Siedlungen zu erkennen.  Zunachst  e inmat  ist auch Nucula nucleus in groBerer Zahl vor -  
handen ,  vorher rschend un te r  den Muschetn ist jedoch Spisula solida entsprechend der N~h~ 
des Sandgebietes der Lore leybank.  Montacuta bidentata, Corbuta gibba, Chiom gallina und Tel~i- 
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mya /erruginosa s i n d  E l e m e n t e  d e r  Amphiura-Endobiose .  H e r v o r z u h e b e n  i s t  d i e  grof le  Z a h l  
y o n  Echinocyamus; a u c h  Chione ovata i s t  s t a r k e r  v e r t r e t e n .  I m  g a n z e n  g l e i c h t  d i e  Z u s a m m e n ,  
s e t z u n g  d e r  y o n  S t a r .  33, doch  is t ,  w ie  be i  d e r  l e b e n d e n  F a u n a ,  d u t c h  d i e  S c h l i c k b e i m i s e h u n g  
e ine  grOi]ere A r t e n f f i l l e  g e g e b e n .  

N a c h  d e n  S i e b r e s t - U n t e r s u c h u n g e n  s i n d  f o l g e n d e  A u s s a g e n  mOgl i ch :  

I .  D i e  i m  S c h i l l  v o r h a n d e n e n  S c h a l e n  s p i e g e l n  d i e  B e s i e d l u n g  
e i n e r l / i  n g e r e n Z e i t w i e d e r ( a b z u s e h e n  i s t  n a t i i r l i c h  y o n  d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e n  Zor-  
s t 6 r b a r k e i t ) .  

2. I n  d e r  B o d e n b e s c h a f f e n h e i t  f i n d e n  s i c h  h e u t e  k e i n e  w e s e n t -  
l i c h e n  U n t e r s c h i e d e  z u  d e n  B e s c h r e i b u n g e n  y o n  M6B~uS u n d  HEI~KING a U S  
d e r  Z e i t ,  a l s  d i e  B a n k  n o c h  m i t  v i e l e n  l e b e n d e n  A u s t e r n  b e s e t z t  w a r ;  
a u f  G r u n ,  d a l l e i n  d e s  S e d i m e n t e s  k 6 n n t e  h e u t e  a l s o  n i c h t  a u f  d i e  U n -  
p r o d u k t i v i t / ~ t  d e r  B a n k  g e s c h l o s s e n  w e r d e n .  

3. D i e  G r e n z e n  d e r  h e u t i g e n  E n d o b i o s e n  s i n d - -  a b g e s e h e n  v o n G r e n z -  
s/~umer~ - -  k o n s t a n t .  A u e h  d i e  V a r i a t i o n s g e b i e t e  s p i e g e l n  s ich in  d e n  S c h a l e n a b l a g e r u n g e n  
wieder .  D a d u r c h  i s t  f t ir  d a s  G e b i e t  e i n  n e n n e n s w e r t e r  T r a n s p o r t  y o n  B o d e n m a t e r i a l  a b z u l e h n e n .  
N u r  Nucula nucleus s c h e i n t  zeit, iveise e i n e  w e i t e r e  A u s d e h n u n g  b e s o n d e r s  n a c h  N o r d e n  z u  h a b e n .  

4. D i e  M e n g e  d e r  N u c u l a - S c h a l e n  a u f  d e r  A u s t e r n b a n k  i s t  g e -  
r i n g e r  a l s  n a c h  d e r  O r t s d i c h t e  d e r  l e b e n d e n  M u s c h e l n  z u  e r w a r t e n w a r .  

5. D i e  a r t l i c h c  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e s  A u s t e r n b a n k s c h i l l s  e r w e i s t  
v i c l e  g e m e i n s a m e  Z f i g e  m i t  d e m  d e r  T i e f e n  R i n n e .  U n t e r s c h i e d e  s i n d  g e g e b e n  

a) d u r c h  d i e  gr61icre Mengc yon  g a n z e n  A u s t e r n s c h a l c n  u n d  d e m  Z u r i i c k g e h e n  d e r  k l e i n e n  
]3 ruchs t i i cke ;  

b) d u t c h  d e n  wcscn t l i ch  g r6Bercn  A n t c i l  d e r  Sabctlaria-ROhren a m  S e d i m e n t ;  

c) d u t c h  d ie  r e l a t i v e  S c l t e n h e i t  y o n  Chiolw ovata- u n d  Chlamys-Schalen u n d  d e m  
m c n g c n m a l ] i g e n  R i i c k g a n g  d c r  S c h n c c k e n a r t e n ,  b e s o n d c r s  Gibb,,la tumida u n d  Luuat ia  uitida. 

d)  d u t c h  d i e  r c l a t i v  s t h r k c r e  B c i m i s c h u n g  y o n  E l c m e n t c n  d e r  Aml~hiura-Endobiose, 
b c d i n g t  d u r c h  d e n  Mange l  an  k l e i n c n  B r u c h s t f i c k e n  u n d  d e m  d a d u r c h  g e g e b e n e n  grOBeren A n t e i l  
a n  s a n d i g e m  Sch l i ck .  

Es sei hier am Platze, die Frage nach dcr Herkunft der vie|on Au~ternscha:len aufzuwerfen, die sieh auf der 
I I e  ] g o I ~ n d e r D h n e finden~). Die Aastez~jkaak kommt als Lieferungsgebiet kaum in Frage, da yon dort nach 
den Str6mungs- und Seegangsverh/~ltnissen nicht~ zuwar~dern kann, wic aus der kiirzlich erschieneuen sehr eingehenden 
Arheit von BAnR (1939) zu ersehen ist. Es ist auch am Mceresbeden kein m6glicher Transportweg festzustellen; im 
Gcgentcil sind die um d~e Austernbank und die Tiefe Rinne sieh erstreckenden Zonen fast vollig frei yon Austcrnschalen. 
Die Gcr61le der Dune stammen yon di[uvialcn Banken, die Feucrsteine fiberwiegend aus dem 6stlichen D~menklippell- 
zug {vergl..BAt~R, S. 20). Die Austernschalen sehen z. T. sehr frisch aus, meist zeigen sie einen frilheren Befall yon 
Bohrschwamm. Die in deg Straudzone zu findenden Schalen werden in wenigen Jahren yon der Brandung zwischen 
dem Ger611 aufgcarbeitet, und wie mir Dr. BAn~ mitteilte, sind die tier im Sand liegenden und. bei Strandabbriiehen 
zum Vorscheia kommend.~r~ Schalen bei den starken Umlagerungen, die die Diine in den letzten Jahrhunderten erfahrea 
hat. al|e erst vor verh/~ltnism/~Big kurzer Zeit zur Dtine gelangt. Als Ursprung der Schaten kommt das Gebiet west- 
noldwestlich und nordwcstiich yon Helgoland in Frage, we die Fischereikarte bis zum Nordost~uslii.ufer tier Dogger- 
bank auf 56 o n. Br. Austern cder Austernschalen verzeichnet. Aus diesem Gebiet stammend weIden yon BAm~ ja auch 
die nordisehen Geschiebe auf dcr DOne angesehen. HA(~,IER (1941) schreibt hierzu: 

,,Die Austernschalen bleiben wahrscheinlieh Hunderte yon Jahren am Meeresbcden ¢der im Sediment er- 
haltcn, dahcr rtihrt aueh die Anreicherung yon Schalen auf einem nut sp/~rlieh mit lebenden Tieren besiedelten Stand- 
oft. Im groben Kies der tielgol/inder Dtine kann man sehr alte, sehon als fossil zu bezeichnende AusternschMen linden, 
sic stammen wahrscheinlich, wie das GerSll, yon den abgetragenen Diihenklippen, we selt cn verh~iltnism~tflig d0nn- 
schalige Austern (F]~chsee-Austern) auf Gestein angewachsen gefunden werden. Auch an der Nordostseite tier lnsel, 
im sogenannten Nordhafen, kamen im vorigen J~hrhundert noeh Austern vor, die geiischt w-arden (Mitteilung yon 
Fischmeister HOLTMAN~)." 

ES wurde versucht, aus der artlichen Zu~ammensetzung der sonstigen auf der Insel angespiilten Scha]en 
das Herktinftsgebiet naher zu ermitteln. Dies wfirde den einzig m6gliehen Anhalt hierfiir geben, da petrographische 
Untersuehungen ganz versagt haben. Die veto Veffasser 1938 auf der Diine ausgeftihrte Sammlung hatte folgendes 
Ergebnis: Neben Austcrn vorherrschend Cardium edule, Spisuta sotida und Lucina borealis; ferner vorhanden Cardium 
fasciatum~ Chlone gall,ina, TeUina ]abula, Mytilus edulis, Donax vittatus, Saxicava rugosa, Macomv~ baltica, Chlamys 
varia. An Schneekengehausen wmden gefunden: vorwiegend Buccinura undat~am, Gibbula tumidu, Nassa reticulata 
und ~ucella (Purpura) Ic~pillus, ferner Litorina litorea, L. obtusata and Trivia arctica. - -  Es h~ndelt sich meist um Be- 
wohner sandiger B6den, wie sie sich im l~o~den bis Westen der Diine erstrecken. Leider ist die Besiedlung des Meeres- 
bcdens in diesem Qua~iranten recht gleichf6rmig, so dab eine genauere Analyse nach dem bisher vorliegenden Material 
noch nieht m6glich erseheinta). 

1) Es wurden bier in einem Jahr e~wa 15 000 Sehalen ges~mmelt als Ans~tzk6rper fiir die I~rven bei de~ 
~usternzueht. 

2) Bei sp~teren Untersuchungen mul~ beaehtet~ werd~n, dab neuerdings gro~e Sandmengen yon der Loreley- 
)ank zur Sieherung der Diine aufgesehii~tet wurden. 
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4. ~nderungen durch den Riickgang der Auslern. 

Die Siebrest-Untersuchungen haben im ganzen ergeben, dal~ in bezug auf die Reste 
ira Sediment hinterlassenden Tiere nur fiir Nucula nucleus eine ~nderung anzunehmen ist. Die 
geringe Zahl der Nucula-Schalen kann durch die geringe Widerstandsfahigkeit allein nieht er- 
kli~rt werden. Vor allem muB die oben behandelte Liste yon HEINCKE SO gedeutet werden, 
dab Nucula um 1890 auf der Bank seltener (nur ,,begleitende Form") war, was dann mit dem 
Siebrestbild iibereinstimmt. Dagegen hatte Chione ovata nie die H~ufigkeit wie in der Rinne. 
Es ist natiirlieh schwer eine Entscheidung darfiber moglich, ob die heutige Hiiufigkeit von Nu- 
cuta mit der Abnahme der Austern zusammenhi~ngt. Man kt~nnte vermuten, dal~ die oberfl~eh- 
tich liegenden Austern eine sehwere Nahrungskonkurrenz ftir die eingegrabenen Nucula bildeten. 

Ftir die tibrig, ~ Fauna sind keine )[nderungen nachweisbar. Es ist aber anzunehmen, 
daI~ die Zahl der Seesterne wi~hrend der Blfite der Bank grOl~er war. Von den nordfriesischen 
B~tnken ist ja bekannt, wie rasch junge A sterias heranwachsen, wenn ein Massenansatz yon My- 
tilus stattgefunden hat. Nehmen wir das gleiche Iiir Austern an, so fiel dureh deren Riickgang 
diese Nahrungsquelle aus, was eine Verringerung der sich davon ern~hrenden r~uberischen Tiere 
zur Folge haben mul~te. 

Y. Die Austera als Glied der Lebensgemeinschaft. 

An der Austernbank ist yon MSBICS (1877 und 1893) der Begriff der Bioc0nose auf- 
gesteltt und die biologischen Wechselbeziehungen untersucht wordenl); besonders wies er schon 
damals auf die Wirkungen hin, die der Ausfall einer Art innerhalb des Geffiges der Gemeinschaft 
zwangslaufig haben muir2). Als Abschlul~ der vorliegenden Arbeit sollen diese Wechselwirkungen 
der einzelnen Elemente noch einmal' zusammengei'al~t werden. Von besonderem Wert  hiefffir 
ist eine kiirzlich erschienene Abhandlung yon A. TmEN~ANN (1939), in welcher ,,der Haupt-  
inhalt einer allgemeinen ()kologie in kurzen Lehrsatzen dargestellt" ist, ferner der Vortrag yon 
REMAXE: ,,Die Gemeinschaft als Lebensform in der Natur"  (1939). 

Bei dieser Zusammenfassung mtissen die Austern im Mittelpunkt stehen, da durch sic 
der Charakter des untersuchten Lebensraumes und damit auch der ganzen BiocOnose gegeben 
wurde und noch wird. Da die Auster als strudelnder Organismus in ihrer Ernahrung nur yon 
den Schwebestoffen des Wassers abh~ngt, ist die Wirkung auf die BiocOnose zun~chst indirekt, 
doeh bestehen auch direkte Wechselbeziehungen zu den tibrigen Gliedern der Gemeinschaft. 

Dutch den Ansatz der ersten Austern und die davon stammenden Schalen war eine 
~nderung des Sedimentes gegeben, welche die vorher bier vorhandene Endobiose beeinflussen 
mu~te. Die schill-liebenden Arten nahmen stark zu, besonders wurde aber mit der Vermehrung 

""  " ~ " * ° ' "  r der Ansatzkorper dm Zahl der Eplbmsetlere vergroi~e t. Diese durch das Auftreten der Austern 
bewirkte J~nderung geschah zunachst lediglich dadurch, dab die Schalen Hartk(~rper im Sedi- 
ment bildeten. Als zweites ist nun aber eine direkte Wirkung der Austern festzustellen, indem 
diese eine Nahrungskonkurrenz ftir anderc strudelnde Tiere, besonders der Endobiose, bildeten, 
wie dies ftir die damals in geringer tt~uligkeit vertretene Nucula vermutet  wurde. Umgekehrt 
wirken die anderen Tiere aber aueh auf die Austern ein, besonders auf das Junggut,  indem einige 
ihrerseits als Nahrungskonkurrenten wirken, andere direkte r~uberische Feinde sind (Asterias); 
Sabellaria wirkt durch die Sandablagerung hemmend. Dureh diese gegenseitige Beeinflussung 
der Organismen entwickelte sich die Bank bis zu ihrer tIochbtiite. 

Dieses ,,sich in einem beweglichen Gleichgewichtszustand erhaltende BevOlkerungs- 
system" (TI-IIENEMANN) ist aber fiir die Erhaltung der labilen Konstanz yon der Stetigkeit der 
Aui3enfaktoren abhangig. Zu diesen mfissen zunachst die hydrographisehen Verhaltnisse ge- 
rechnet werden, ferner die durch diese bedingte Menge des herangebrachten Planktcns als Nah- 
rung. Ebenso a]s Aul]enfaktor muir aber auch die Zufuhr yon ansatzreifen Larven angesehen 
werden. Damit  kommen wir zur Frage der absoluten Grenze der BiocSnose als ,,natiirlich ab- 
gegrenzte Einheit des Lebensraums", die ja selbstregulierbar sein muB. Wie THIENEMA~N be- 
tont, besteht bei keiner irdischen Lebensst~tte, welchen Umfang s ie auch haben mag, eine abso- 

1) ,,Die Organe einer Thierspezies, welche sich in einer bestimmten BiocSnose in eigentfimlicher Weise aus- 
bilden, sind gewissermai]en mitein~v.der verbur~dene zusammen~rbeitende, au~erst empfindliche Instrumente, we]che 
alle physik~lischen und biologischen Einwirkungen dieser Biocbnose dutch eine bescr.dere morFholcgische ur.d chemisch- 
physiologische Ausbildung dot Form und F~rbe, des Geruches und Geschmackes u. a. Merkmale der Individuen dauernd 
anzeigen" (Mbmvs, 1893, S. 25). 

2) ,,Jede Veranderung irgendci les mitbedingenden Faktors einer BiocSnose bewirkt Veri~nderungen anderer 
F~ktoren derselben. Wenn irgendeine der/iuBeren Lebensbedingungen t~ngere Zeit von ihrem friiheren Mittel ~bweicht, 
so gestaltet sich die g~nze BiocSnose urn; sie wird ~ber auch anders, wenn die Zahl der Individuen einer zhgeh~irigen 
Art durch Einwirkungen des Menschen sinkt oder steigt oder wenn eine Art ganz ausscheidet oder eine neue Art in die 
Lebensgemeinde eintritt" (MbBIVS, 1877, S. 76). 
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lute Autarkie, da allo verkettet,  eingesehlossen und einbeschlossen in dem einen groBen Lebens- 
raum, als letzte Stufe dem ganzen Kos.mos, sind. Hierdurch werden wir zu der Anschauung 
geffihrt, dab die benthalen Gemeinschaften im Meet allein dutch die am Boden sieh findenden 
Grenzen einzuteilen Bind, da die pelagialen Gemeinschaften anderen Gesetzen gehorchen, wie 
die Grenzen hier auch seh'r groi]r~umig gezogen werden mfissen. Die Verbindung mit der ben- 
thalen Gemeinschaft ist einerseits durch das Plankton als Nahrung, andererseits als Transport- 
weg der Bodentierlarven gegeben, wir mtissen sie aber als Auf~enfaktoren wie die chemisch- 
physikalischen werten, nicht als Glieder dieser Gemeinschaften (s. hierzu auch CAsPERs, 1950). 

Die Entstehung der Austernbank wurde letztlich auf die besonderen hydrographischen 
Verh~ltnisse zurtickgefiihrt, die einmal chemisch-physikaJisch, zum zweiten biotisch wirken, 
da stets eine genfigende Zahl yon Bodentierlarven herangebracht werden mull, um die BiocOnose 
konstant zu erhalten. Diese Zufuhr yon Larven ist besonders auch in Hinblick auf die Austern 
zu betonen, da nicht angenommen werden kann, dab bet den starken Stromungen auch nut ein 
geringer Tell der.auf der Helgol/~nder Bank geschlupften Larven hier ebenfalls zum Ansatz kommt; 
die Erg/~nzung wird von Larven erfolgen ~, die von den Kfistenbanken oder den ,,wilden Austern" 
der tieferen Nordsee stammen. Diese Erg/inzung aus ferneren Gebieten trifft ftir alle Bin plank- 
tisches Larvenstadium in die Entwicklung einschaltenden Bodentiere des Meeres zu. 

Die Struktur  der Bioc0nose der Helgolgnder Austernbank wurde durch den Ausfal] 
eines ihrer wesentlichsten Glieder grundlegend geandert. Die Befischung durch den Mensehen 
vorher hatte wohl kaum eine Ver~nde~ung des Gesamtgeftiges zur Folge, da zun/~ehst die. Lticken 
bald wieder durch das im l~berfluB vorhandene Junggut aufgefifllt wurden. - -  Das Verschwinden 
der Austern mu[~te sich zun£chst unmittelbar dadur, ch i~uBern, dab die Zahl der sich yon diesen 
ern~hrenden Feinden abnahm (vergl. S. 166). Ferner konnten sich alle jene strudelnden Tiere, 
denen eine groBere Ortsdichte durch die Nahrungskonkurrenz der Austern verhindert worden 
war, st/~rker entwickeln, wie dies ftir Nucula vermutet wurde (S. 162 u. 166). Eine zweite Folge des 
Austernriickganges wirkt sich aber erst allm/ihlich aus: eine Neuzui'uhr 'yon Austernschalen 
zum Sediment finder nicht mehr start. Mit der allmahlichen Verkleinerung der Schalen i~ndert sicb 
aber der Sehillcharakter und damit auch die BiocOnose. Als ein sp/iteres Stadium kann wohl 
der Zustand angenommen werden, wie wir ihn heute in der Tiefen Rinne linden. Die groBen 
Mengen yon Sabellaria und Alcyoniurn werden zurtickgehen, wfihrend die :~nderung in der Endo- 
biose durch ein Zurtickweichen der Elemente der A~7>hiura-Endobiose kenntlich sein wird. 
S o  k a n n  d i e  L e b e n s g e m e i n s c h a i t  d e r  A u s t e r n b a n k  a -uch  u n m i t t e l b a r  
d e r  d e r  T i e f e n  R i n n e  g l e i c h g e s e t z t  w e r d e n ,  d i e  n a e h  d e r  in b e i d e n  Ge-  
b i e t e n  h ~ u f i g s t e n  u n d  n u r  h i e r  v o r k o m m e n d e n  M u s c h e l  Nztc~t la  n u -  
cl'eu.~ b e n a n n t  is t .  D i e  Z u s a m m e n g e h ~ r i g k e i t  b e i d e r  G e b i e t e . i s t  a l s o  
d u r c h  d i e  E n d o b i o s e  g e g e b e n ,  w a h r e n d  d i e  E p i b i o s e  d e r  R i n n e  s c h o n  
e i n e  s p ~ t e r e  , , S u c c e s s i o n "  (THtE.~E.~A.~.~, 1939, Nr. 27) b i l d e t ,  w o b e i  a n g e n o m m e n  
w i r d ,  dal~ a u c h  d i e  R i n n e  f r f i h e r  e i n e  e e h t e  A u s t e r n b a n k  d a r s t e l l t e  
(wie sieh hier ja auch heute gelegentlich noch lebende Austern finden). ,,Die Bioc0nose wird 
nicht nur durch die Umwelt ausschlaggebend beeinflui~t, sondern wirkt ihrerseits wieder auf 
ihren Lebensraum ein, indem sie ihn verandert, umgestaltet. So erst wird der Raum im votlen 
Sinne zum <~Lebensraum~" (THm.~E.~A.~N, 1939, Nr. 3t). 

Die weitere Entwicklung wird so verlaufen, da[~ die Schalen auf der Austernbank wie 
in der Rinne noch mehr zerstOrt werden, und damit die Bioc0nose sich wieder dem Ausgangspunkt 
vor der Ansiedlung der Austern nahert. 

Bet dieser Betrachtung ist von der Annahme ausgegangen wordem daft sp~ter kein st~r- 
kerer Neuansatz von Austern stattfinden wird. Die M(~glichkeit einer Erholung der Bank ist 
yon den allgemeinen hydrographischen Verhi~ltnissen der ganzen stidlichen Nordsee abh/ingig, 
bet einer Besserung dieser Umweltsfaktoren, besonders auch bet einer starkeren Larvenzufuhr, 
abet  nieht ausgesehlossen, wenn auch in keiner Weise vorherzusagen. 

,,Biotope und Bioc~nosen sind wie die einzelnen Organismenarten das Ergebnis einer 
historischen Entwicklung, aus anderen, frtiher gewesenen, entstanden, nicht starr, sondern in 
stetem Fluf~ sich ver/indernd und umwandelnd" (Tt~IIE.X'EMANN, ]939, Nr. 27). Der heutige Zustand 
der Austernbank-Bioc0nose entspricht einem solchen durch Wechselwirkung zwischen Biotop 
und Fauna sich haltenden tabilen Gleichgewicht. 
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E. Zusammenfassung. 
1. Es war die Aufgabe, die Bioc6nose der Helgol~nder Austernbank n~her zu unter- 

suchen, nachdem M613~us hier und auf den schleswig-holsteinischen B/hlken ~tls crster den Be- 
griff der Lebensgemeinschaft herausgearbeitet hat. Ferner sollte ermittelt  werden: a) wieweit 
Ubereinstimmungen mit  der veto Verfasser frtiher untersuchten Bioc6nose der benachbarten 
riefen Rinne bestehen, und b) wieweit der Rtickgang der Austern eine Ver/inderung der iibrigen 
Fauna zur Folge gehabt hat. Unterlage for (lie Bearbeitung bilden Bodengreifer- und Dretsch- 
[/~nge. 

2. Es wurde die weitere Umgebung der Bank mit in die Untersuchung eingeschlossen, 
im Norden bis zur Loreleybank, im Stidwesten bis zur Tiefen Rinne. 

3. Die Austernbank liegt in einer Tiefe yon 23--28 In am slid6stlichen Abhang einer 
Erhebung siidlich der Loreleybank am Rande eines Ausl/iufers der Tiefen Rinne. Fur  die Lage 
der Bank kOnnen keine weiteren morphologischen Merkmale angcgeben werdcn. 

4. Das Sediment besteht auf der Austernbank aus sehr grobem Schill; grol~e Austern- 
schalen herrschen vor, wghrend kleine Schillbestandteile weniger als in der Rinne enthalten 
sind. Beigemiseht sind viele Sabcllaria-ROhren (Primp.). 

Durch diese Sediment-Eigenart besitzt die Bank scharfe Grenzen zu den umliegenden 
Gebieten: Im Osten und Stiden z~ther Schlick, im Norden sandiger Schlick und weiter das feine 
Sandgebiet der Loreleybank (Korngr6Be 0,1--0,25 mm), im Westen grober Sand (0,25--0,5 ram). 

5. Die Bank nimmt nur eine Ft~tche yon rund 80 ha ein. Die Bi]dung an einer nicht 
dutch die Morphologie gekennzeichneten Stelle mull mit besonderen hydrographischen Verhiilt- 
nissen zusammenhi~ngen, die sich vielleicht auch in einer giinstigen t)lanktonzufuhr auswirken. 

6. Eine Hochbltite der Bank war etwa yon 1875--1886, we j/~hrlieh bis 506 000 Austern 
gefischt wurden. Spii~r trat  ein allmi~hlicher - -  wohl durch l~lberiischung b e w i r k t e r -  Riick- 
gang ein. Auch ein Mangel an Junggut  war festzustellen. 1923--1924 nahm die Produktion 
der Bank - -  vieUeicht auf Grund eines Austernsterbens - -  so stark ab, dab die Fischerei nicht 
mehr lohnte. 

7. Die Faunenliste beruht auf dem Bodengreifer-Material, vermehrt durch Dretschf/inge 
und gltere Angaben. Sie umfal~t 208 Arten und enth/~lt autokologische Angaben fiber Fluk- 
tuationen, Wachstum usw. Auch die nur als Schalen bzw. Geh/~use im Siebrest enthaltenen 
I~este yon nicht lebend gefundenen Arten sind mit aufgenommen. 

8. Auf Grund der Verbreitung einzelner Arten werden Siedlungen aufgestellt, z. T. mit  
einem Kerngebiet. Durch diese Leitformen ist in dem untersuchten Gebiet die Bioconose der 
Austernbank v0n der umliegenden Amphiur a fili/ormis-Gemeinschaft zu unterseheiden. 

9. Die BiocOnose der Austernbank kennzeiehnet sich in der Endobiose du tch  die Mu- 
sehel Nucula nucleus. Es ist ein Kerngebiet, das sich mit der Epibiose der Austernbank deckI, 
und ein stidwestlicher Ausl/~ufer, der direkt in Verbindung mit der Tiefcn Rinne steht, zu trennen. 
So  s t e l l t  d i e  A u s t e r n b a n k  e i n  a b s e i t  s g e l e g e n e s  V a r i a t i o n s g e b i e t  d e r  
N u c u l a  n u c l e u s - G e m e i n s c h a f t  d e r  T i e f e n  R i n n e  d a r .  

10. Die Amphiura ]ili]ormis-Endobiose ist in viele Variationsgebiete aufgeteilt, die Ab- 
h/~ngigkeit yon der Bodenstruktur zeigen. Aueh die Sandgebiete konnen vielleicht als arme 
Siedlungen hierzu gereehnet werden, weisen jedoch auch eigene Zfige und Beimischungen anderer 
Endobiosen auf. 

11. Das Kerngebiet der Nucula nucleus-Endobiose auf der Austernbank ist dutch einen 
sehr grolten Arten- und Individuen-Reichtum ausgezeichnet (bis 210 Tiere auf 1/10 qm; ins- 
gesamt 75 Arten). Charakteristisch }st die Muschel Tapes pullastra. 

12. Es besteht  eine Reihe yon Unterschieden zwischen der Fauna der Austernbank 
und der der Tiefen Rinne. Die nut  in der Rinne zu findenden Arten kommen def t  wegen den be- 
sonderen hydrographischen Verhgltnissen vor, was auch z. T. ffir die auf die Austernbank be- 
schr/~nkten Tiere zutriIft. Ferner mCigen die Sedimentverschiedenheiten yon EinfluB sein, ohne 
dab hierdureh doch ffir aUe Untersehiede eine Erklgrung gegeben werden kann. 
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13. I n  der  Epib iose  der  A u s t e r n b a n k  ist  besonders  die gro~e Or tsd ieh te  des SeeigeIs 
Echinus esculentus zu bemerken ,  ferner  die gro~e E n t f a l t u n g  der Sabellaria- und  Alcyonium- 
Kolonien.  I m  ganzen  ist die Epib iose  sehr reich. Die lebenden A u s t e r e  zeigen einen sehr 
s t a rken  Bewuchs.  

14. I n  der  Endobiose  ist  naeh  dem Rf ickgang der  Aus te rn  eine ~ n d e r u n g  ffir Nucula 
uucleus anzunehmen ,  die vo rdem - -  bedingt  viel leicht  durch die N a h r u n g s k o n k u r r e n z  der  Aus te rn  

sel tener  gewesen zu sein scheint .  Hierff ir  sprechen Angaben  yon  HEINCKE und  Siebres t -Unter -  
suchungen.  

15. Die im  Siebrest  en tha l t enen  Res te  zeigen dieselben Verbre i tungsgrenzen  wie die 
lebenden Tiere,  so dab  die Lage  dcr BiocOnosen und  ihrer  Var ia t ionsgebie te  kons t an t  is$. Die  
ar t l iche Zusammense t zung  des Austernbank-Schi t l s  h a t  viele gemeinsame  Ziige m i t  der  Tiefen 
Rinne.  Chlamys-Schalen sind sel ten;  weitere Unterschiede  en t sp rechen  denen der  lebenden 
F a u n a  (aul~er Nuculct). 

16. Du tch  den Ansa tz  der  ersben Aus te rn  wurde  l angsam der C h a r a k t e r  der  Endobiose  
geiindert,  ind i rek t  durch  die Schi l lanreicherung im Sediment ,  ferner  d i r ek t  durch  Nahrungs-  
konkur rcnz  und  Heranz iehung  yon  Feinden.  So bildete sich ein labiles Gleichgewicht  heraus ,  
das  abh~ngig v o n d e r  Ste t igkei t  der Aul3enfaktoren war,  zu denen auch die Zufuhr  ansa tz re i fe r  
Lar~;en, die meis t  aus  en t fe rn ten  Gebie ten  kommen ,  gerechnet  wird. E ine  ben tha le  Bioc0nose 
im  Meer k a n n  nur  du tch  die a m  Boden sich f indenden Grenzen  eingetei l t  werden;  die pelagialen 
Gemeinschaf ten  unter l iegen anderen  Gesetzen.  

Die Folge des Rt ickgangs  der  Austern  war  eine Anderung  der  S t r u k t u r  d~r BiocOnose 
du tch  den Wegfal l  der  Nah rungskonkur r enz  und  der  A b n a h m e  der  yon  den Aus te rn  sich er- 
ni ihrenden Tierc. Der  heut ige Zus t and  dcr Tiefen R inne  wird als eine sp~tere , ,Succession" ge- 
deu te t ,  wobei a n z u n e h m e n  ist, dab  auch diese friiher cine A u s t e r n b a n k  darstel l te .  Durch  die Ver- 
k le inerung der  Schaten im Sed iment  wird sich sptiter ~ abgesehen yon  der  MOglichkeit e iner  
nicht  vorauszusagenden  Erho lung  der B a n k  ~ die BiocOnose wieder dem Ausgangspunk t  vo r  
der Ansiedlung der Austern  n/~hern. Der heutige Zus tand  ist ein durch  Wechselwirkung zwischen 
Bio top  und  F a u n a  sich hal tendes  ]abiles Gleichgewicht.  
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