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A. Einfiihrung. 

I. Vorbemerkungen. 
H a r t  an  de r  K a n t e  des  Helgol~inder Fe l sens  e r s t r eck t  sich im S t idwes ten  e ine  

V e r t i e f u n g ,  die als , T i e f e  R inne"  b e z e i c h n e t  wird.  Schon  g e o g r a p h i s c h  g e s e h e n  stel l t  
diese e ine  B e s o n d e r h e i t  dar ,  t r e f f en  wit  h i e r  doeh  a u f  die grSt~ten Tie fen  de r  g a n z e n  
s i id l ichen Nords ee :  60 m w u r d e  bet  e ine r  A u s f a h r t  als t ie fs te  Stelle gelotet ,  u n d  50 m 
k a n n  als durchschn i t t l i che  Tiefe  a n g e g e b e n  werden .  D a g e g e n  zeigt  die S e e k a r t e  in de r  
U m g e b u n g  n u r  durchschn i t t l i ch  35 m,  u n d  ers t  im N o r d w e s t e n  in e t w a  200 S e e m e i l e n  
E n t f e r n u n g  b e g i n n t  die 60 m - L i n i e ;  ve re inze l te ,  diese Tiefe  e r r e i c h e n d e  LScher  l i egen  
ebenfa l l s  t iber  150 S m  in g le icher  R ich tung  en t fe rn t .  A u c h  u m  w i e d e r  40 m zu  loten,  
muff  m a n  f iber  50 Sm y o n  Helgo land  aus  n a c h  N o r d w e s t e n  f ah ren .  D a b e i  ist  d iese  
i sol ier te  E i n s e n k u n g  de r  Rinne  auf  ein verh~ltnism~it~ig k le ines  Geb ie t  beschr~nk t ,  das  sich 
in de r  L~inge e t w a  t iber  10 Sm e r s t r eck t  u n d  als s chma le  R inne  n u r  e ine  Brei te  von  
2 - - 3  Sm besi tzt .  

Die Sonders te l lung ,  welche  die Tiefe  Rinne  g e o g r a p h i s c h  e i n n i m m t ,  t r i t t  uns  a u c h  
in de r  F a u n a  d ieses  Geb i e t e s  e n t g e g e n :  In  de r  g a n z e n  Nordsee  f inder  s ich n u r  noch  an  
w e n i g e n  Stel len ein Boden  mi t  e inem so a r t e n r e i c h e n  Tie r leben .  H inzu  k o m m t  das  Auf-  
t r e t e n  y o n  groi~en Se l t enhe i t en ,  y o n  Ar ten ,  die sons t  n i rgends  in de r  s t id l ichen Nordsee  
a n z u t r e f f e n  sind, u n d  die e r s t  w i ede r  in we t t e r  E n t f e r n u n g  - -  a n  de r  eng i i s chen  Ktis te ,  
im  K a n a l  ode r  im  N o r d e n  - -  l eben .  H i e r a u s  erkl i i r t  es sich, dai~ die T ie fe  R inne  s chon  
f r t ihe r  eine b e s o n d e r e  F u n d g r u b e  fiir  die auf  He lgo land  a r b e i t e n d e n  Zoo logen  war ,  wo 
HAECKEL und  all die v i e l en  spii ter h i e r  we i l enden  F o r s c h e r  z u m  grot~en Teil  das  Ma te r i a l  
ffir ih re  U n t e r s u c h u n g e n  he rau fho l t en .  So bes i tz t  die Tiefe  Rinne  schon  l ange  e ine  ge-  
wisse  Ber i ihmthe i t ,  und  oft  t r i t t  e i nem in de r  L i t e r a t u r  bet  de r  f aun i s t i s chen  B e a r b e i t u n g  
y o n  A r t e n  die A n g a b e  , T i e f e  Rinne  be t  H e l g o l a n d "  e n t g e g e n l ) .  Es  ist ein b e s o n d e r e s  
Gliick, daft in de r  N~ihe He lgo lands  ein Geb ie t  m i t  e iner  so r e i chen  b e n t h a l e n  F a u n a  
v o r h a n d e n  ist, das  als e ine  M a t e r i a l k a m m e r  fiir die A r b e i t e n  an  de r  Bio logischen  Ans t a l t  
dient .  Auch  Fischzt ige  s ind h ier  b e s o n d e r s  e rg iebig ,  und  bet  F a n g f a h r t e n  wi rd  vo rzugs -  
we i se  die Rinne  au fgesuch t .  Es  ist wohl  n icht  t ibe r t r i eben ,  w e n n  b e h a u p t e t  wird,  daf~ 
zwei  Geb ie t e  ftir das  B es t ehen  der  Helgol~inder Bio logischen  Ans ta l t  u n b e d i n g t  l ebens-  
n o t w e n d i g  s ind :  E r s t e n s  de r  ganz  a n d e r e  Verh~iltnisse a u f w e i s e n d e  Fe lssockel  u n d  z w e i t e n s  
die Tiefe  Rinne .  

1) Die Helgol~inder Tiefe Rinne darf nicht mit der .Tiefen Rinne" in der Niihe der englischen 
SO-Kiiste (nordSstlich der Themse-Miindung) verweehselt werden. 
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Eine faunistisch-Skologische Bearbei tung der Tiefen Rinne mutate also als besonders 
lohnend erscheinen, einerseits um zu untersuchen, wieweit  dieses Gebiet in die verschiedenen 
Lebensgemeinschaften der Nordsee einzuordnen ist, andererseits um die Besonderheiten 
herauszuarbeiten und in ihren Ursachen zu erkennen. 

Zur Feststellung der jahreszeitlichen Aenderungen mui~ten die Untersuchungen 
planm~it~ig fiber eine lange Zeit und mSglichst an den gleichen Stellen ausgeftihrt werden. - -  
Die hieraus gewonnenen Ergebnisse sind rein beschreibend und feststellend. Einen Schritt 
welter ftihrte die Beriicksichtigung aller auf die Bodenfauna wirkenden Faktoren. Wie 
iedes Einzeltier und jede Tierart, so ist auch eine ganze Tiergemeinsehaft yon ihrem 
Lebensraum abh~ingig, wird durch diesen bedingt u n d  geiindert. Bei dem heutigen Stand 
der Untersuchungsmethoden ist es nicht mSgl ich ,  alle Faktoren gleichmiil~ig zu erfassen;  
viele wichtige Umwelteinfltisse konnten nur vermutet,  andere nur unsicher festgestellt 
werden. Gerade bei tier Erforschung der Helgol~inder Tiefen Rinne dr~ingten sich die 
Fragen vor, wodurch jene Sonderstellung der Fauna bedingt ist, we lche  Faktoren das 
isolierte Auftreten mancher Arten hier ermSglichen, und worin die faunistischen Unter- 
schiede innerhalb der Rinne begrtindet sind. In einem ganzen Meeresteil stS~t dies bisher 
noeh auf grol~e Schwierigkeiten, bier bei der Rinne sei ein kleiner Anfang gemacht. 
Schon friihere Autoren haben bei ihren Bodentieruntersuehungen viele Faktoren gewtirdigt; 
PETERSEN, DAVIS, HAGMEIER sind hier vorbildlich. Vor allem GISLI~N (1930) hat bei seinem 
Studium fiber die Fauna des Gullmar Fjordes die auf die Fauna wirkenden Faktoren 
dargestellt. 

Faktoren des Lebensraumes  wie Tiefe, morphologische Verh~iltnisse des Bodens, 
Hydrographie,  Nahrungszufuhr,  auch die Lebenst~itigkeiten der Tiere wie Konkurrenz der 
Arten und Individuen, r~iuberische Tiere, Fortpflanzung usw. sind Faktoren, die in ihrem 
Zusammenwirken das augenblickliche Erscheinungsbild der Tiergemeinschaft  geschaffen, 
und deren Aenderung unmittelbar auch eine Aenderung der Fauna zur Folge haben.  
(Leider kann hier das Experiment noch nicht so zur Anwendung kommen w i e  z. B. im 
Wat tenmeer  (siehe THAMDRUP, 1935)). Andererseits fibt die Fauna wieder einen Einflul~ 
auf den Lebensraum aus, z. B. bedingen die Hartteile abgestorbener  Tiere einen besonderen 
Sedimenteharakter.  

Soweit wie mSglich wurde  versucht, selbst die Faktoren des Lebensraumes zu 
untersuchen und in ihrer Bedeutung zu wtirdigen. Daraus ergab sich, dab diese Unter- 
suehungen notgedrungen ungenauer  werden muSten, als wenn jeder einzelne von Spezialisten 
- - d i e  StrSmungsverhiiltnisse vom Hydrographen,  das Sediment vom Geologen u s w . -  
bearbei te t  worden wiire. Ihren Rat zog ich aber nach MSglichkeit heran, und ihrer 
Freundlichkeit  verdanke ich auch die Ausftihrung einiger Analysen, worauf  in dem ent- 
sprechenden Abschnitt  hingewiesen wird. 1) 

S o  i s t  d a s  Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  d i e  O e k o l o g i e  e i n e s  L e b e n s r a u m e s  
d e s  M e e r e s b o d e n s .  

Die quanti tat iven Bodent ieruntersuehnngen sind seit  den bahnbrechenden  Arbei ten  C. G. JOH. 
PETERSEN'S in den nordisehen Meeren weitgehend ausgedehnt  worden. Es ist hier nicht der Raum, auf die 
einzelnen Schriften einzugehen, die hierfiir  in Frage kommen (eine umfassende Zusammenstel lung f indet  sich 
bei GISLI~N, 1930); aueh im Verzeichnis am Schlul~ dieser Arbeit  sind nur  die auf die vor l iegenden Unter- 
suehungen speziell  Bezug nehmenden  Schriften angeffihrt. Besonders von schwedischer  und d~inischer Seite 
aus werden auch in neuester  Zeit umfangreiche quant i ta t ive Bodent ieruntersuchungen ausgefiihrt,  z. B. in 
GrSnland (THORSON, 1936); auch prakt isehe Fisehereifragen, z. B. die Bedeutung der Bodentiere als Fisch- 
nahrung (z. B. BLEGVAD, 1928 u. 1930) werden dabei geklhrt. Von Russen liegen Arbei ten aus dem Barents- 
meer, Weif~en Meer, Spitzbergen usw. vor (ZENKEWITSCH, IDELSON, BROTZKY); in der Adria hat  VATOVA 
(Rovigno) Bonit ierungen ausgefiihrt. Aus anderen Meeren fehlen aber  solche Untersuchungen fast g~inzlieh, 
und ein weites  Arbeitsfeld steht hier noch often. 

Ueber  die Bodent ierwel t  der siidlichen Nordsee sind wir dutch die lang]/ihrigen und ausgedehnten 
Untersuehungen HAGY[EIER'S unterrichtet .  Verschiedene Einzelvertiffentlichungen sind hiert iber erschienen,  
~edoeh ist  :die grol~e zusammenfassende Bearbe i tung  des reiehen Materials erst in Vorberei tung ~). Die Unter- 
suehungen im Wattenmeer,  z. B. yon HAGMEtER und KANDLER (1927), 'THAMDRUP (1935) und WOHLENBERG 
(1937) sind ffir viele  in dieser Arbei t  zu behandelnde Fragen yon Bedeutung. Auch die Bonit ierungen yon 
DAvis auf d e r  Doggerbank (1923 u. 1925) sind hervorzuheben.  

l i  Durch die Tei lnahme an einer  5-tfigigen Fahrt  im Mai 1937 mit  dem Reichsforschungsdampfer 
,,Poseidon" lernte ich die Fauna auf den Sandgrtinden vor  den ostfriesischen Inseln kennen  ; vor  a l lem aber  
die 3-wSchentl iehe Fahrt  des Vermessungsschiffes ,,Meteor" ins Gebiet  der Doggerbank (Juli 1937), auf der 
ieh Bodent ieruntersuehungen ftir Prof. HAGMEmR ausfiihrte, gab mir Gelegenheit ,  einen Einbl ick in die dortige 
Tierwel t  zu bekommen,  was zum Verst~indnis der Besonderhei ten der Rinnenfauna von grol~em Wert war. 

2) An dieser Stelle ist es mir  ein Bedtirfnis, meinem verehr ten  Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. HAGMEIER, 
meinen Dank auszusprechen ffir die Anregung zu dieser Arb-eit wie ftir die stere und unermtidl iche F5rderung, 
die er ihr zuteil  werden lief~. Ferner  bin ieh ihm fiir die Ueberlassung der Inst i tulsmit tel  zu Dank verpfl ichtet .  
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4 Hubert Caspers 

I1. Ausfahrten und Stationsnetz. 

Die Aut~enarbeiten wurden auf dem Dienstschiff der Biologischen Anstalt aus- 
geffihrt, und zwar 1936 auf der ,,Augusta" und im Januar  1937 erstmalig auf dem neuen 
MS ,Makrele".  Das Gebiet der Tiefen Rinne wurde durch ein Stationsnetz aufgeteilt, 
das eng genug sein mui~te, um einen Ueberblick fiber die verschiedenen Besiedlungen, 
Bodenarten usw. zu gew~ihren. Am Anfang der Untersuchungen wurden hierzu 23 Stationen 
gew~ihlt, die auf 4 Schnitte verteilt waren. Sp~iter wurden noch 12 Stationen hinzugenommen, 
um die zwisehen den 4 ersten Schnitten liegenden Gebiete zu erfassen, so daI~ sich die 
Gesamtstationenzahl auf 35 erhShte. Die hierdurch durch die Rinne gelegten 10 Quer- 
schnitte waren in ihrer Richtung durch Landmarken auf Helgoland und der Dtine gegeben 
und wurden so gepeilt, z. B. Kirchturm-Leuchtturm oder Leuchtturm-Signalstation in Linie 
oder Nordspitze NO--:SW usw. Die Lage der Stationen auf den Peillinien wurde durch 
Kreuzpeilung ermittelt, so datt iede Station mit eiuer FehlermSglichkeit von etwa 100 m 
wiedergefunden werden konntel) .  Die Lage der Stationen ist aus der Karte (Abb. 4) zu 
ersehen, die Reihenfolge ergab sich bet der Arbeit aus praktischen Grtindeu. 

Bet jeder Station wurde die Tiefe gelotet, auf der ,Augusta"  mit dem Handlot, 
sp~iter auf der ,Makrele" mit dem Atlas-Echolot. Bet dem verh~iltnism~it~ig starken Relief 
der Rinne konnte  dutch die Tiefe die Geuauigkeit der Peilung kontrolliert werden. 

Durch die zweimalige Bearbeitung der 35 Stationen wurde ein Ueberblick fiber 
die Faunenvertei lung in dem Untersuchungsgebiet gewonnen. Ftir die Feststellung der 
]ahreszeitlichen Aenderungen  usw. wurden 12 Terminstationen zur regelm~it~igen Unter- 
suchung ausgew~ihlt. Leider war es:nicht  mSglich, die Ausfahrten in gleichen Abst~inden 
zu veranstalten, da ungfinstiges Wetter, Erkl~irung der Rinne als Schui~gebiet cder ander- 
weitige Verwendung des Anstaltssehiffes dies unmSglich machten. Im ganzen wurden 
34 Ausfahrten unternommen, an denen ich stets teilnahm, um die Aut~enuntersuchungen selbst 
vorzunehmen. 

III. Gewinnung und Verarbeitung der Bodenproben. 

Die Bodenproben wurden mit dem bekannten Petersen-Bodengreifer beraufgeholt  
(Abb. 1--3). Dieser von HAGMEIER schon lange in tier Nordsee benutzte Greifer ist~durch 
Bleiplatten auf 100 kg beschwert und faint 
1/10 qm (vergl. HAGMEIER, 1930). Da die Be- 
satzung eingetibt war, arbeitete der Greifer 
gut, nur bet Stationen mit starker StrSmung 
kam er h~iufig leer hoch, so dal~ er manch- 
mal bis 10 mal heruntergelassen werden 
mui~te. Bet dem schillreichen Boden be- 
stand auch immer die  Gefahr, dat~ sich 
eine grSt~ere Muschelschale zwischen die 
Backen klemmte, wodureh der Greifer nicht 
vSllig schliei~en konnte. 

Abb. 1. Geiiffneter Bodengreifer vor dem Herablassen. 
Aufien die zur Beschwerung dienenden Blei- 
platten. 

Abb. 2. Geschlossener Bodengreifer beim 
Heraufziehen. 

1) Die Peilungen nahm der Kapit~in der ,Augusta" bezw. ,Makrele", Herr Fischmeister J. HOLTMANN, 
vor, der mir seine reiehen Erfahrungen zur Verftiguug stellte und eiuen wesentliehen Anteil an dem Gelingen 
der Untersuehungen hat. Ihm und der iibrigen Besatzung danke ich ftir ihre Hilfsbereitschaft. 
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Wie tief der Greifer in den Boden falSt, h~ingt ganz yon der H~irte des Sedimentes 
ab. Diese ,,Probentiefe" wurde jedesmal notiert, um hierfiir einen Hinweis zu haben;  der 
Durchschnitt  war 8 cm. Dutch Anbringen einer Marke an der Transportkiste konnte die 
Menge des untersuchten Schlicks in Liter bestimmt werden. Die Probentiefe wird aber 
noch durch viele andere Faktoren bedingt, auf die hier nicht n~iher eingegangen werden kann. 

Von den frischen Bodenproben wurde 
die Farbe, Beschaffenheit  usw. notiert, z. B.: 
,Grauer,  sehr sandiger Schlick mit vielen groben 
Muschelbruchstiicken". Auch auf eine etwaige 
Schichtung wurde geachtet. Die Proben wurden 
dann in wasserdichten, grol~en Holzk~sten mid 
genommen und sofort im Anschlut5 an die Fahrt  
im Sortierraum der Biologischen Anstalt gesiebt. 
Hierzu wurde der bekannte Helgol~nder Sieb- 
satz verwendet,  dessen kleinste Maschenweite 
1 mm betr~igt (Krupp V 2 A-Gewebe fiir das 
1- und 2-mm-Sieb). 

Bet dem so au$erordentlich schillreichen 
Sediment der Rinne muBte das Aussieben sehr 
langsam und in mehreren Abteilungen geschehen, 
so dab fiir  eine Station 2--3 Stunden nStig 
waren. 0 Auf die Technik der bet den Aus- 
fahrten angestellten weiteren Untersuchungen 
(Hydrographie, Vermessungen usw.) wird in den 
entsprechenden Abschnitten hingewiesen, 

Abb. 3. Ge0ffneter und umgekippter Greifer, 
wodurch Bodenart, Schichtung, Proben- 
tiefe usw. zu erkennen sind. Ein Teil 
der Bodenprobe ist bereits in den darunter 
stehenden Transportkasten gefallen. 

B. Der Lebensraum. 

I. Morphologie der Rinne. 

Da die die Rinne enthaltende Seekarte der Helgol~nder Bucht einen zu grot~eri 
Mai~stab (1 : 120000) hat, mu~te yon mir die Tiefe Rinne mit dem Atlas-Echolot auf der 
,Makrele" vermessen werden. Hierzu wurden w~hrend 2 Ausfahrten im Januar  und Juni 
1937 13 Schnitte durch die Rinne gelegt und be t  g l e i chm~iger  Geschwindigkeit des 
Schiffes (10 Sin) abgefahren, wobei dutch dauernde Kontrolle der Landpeilung die Strom- 
versetzung ausgeglichen wurde. Die Lotungen erfolgten im Abstand von 1/,~ Minute. Mit 
Hilfe ether Gezeitenkurve wurden die getoteten Tiefen dann auf Normalniedrigwasser um- 
gerechnet und auf der Karte eingetragen, die im AnschluB an die Deutsche Adm.-Karte 
Nr. 88, Helgoland 1 : 15000 (1913, berichtigt 1935) im Original im gleichen MaBstab ge- 
zeichnet wurde. Die Marinekarte reicht nur bis zum Nordabfall der Riune, wo ich jedoch 
die hier angegebenen Tiefen mit meinen Lotungen verglich und erg~nzte. Das Einzeichnen 
der Tiefenlinien erfolgte im Abstand yon 2,5 m; nur am nSrdlichen Abfall der Rinne, wo 
die Linien sehr eng nebeneinauder liegen, wurden einige ausgelassen: Abb. 4. 

Nattirlich kann meine Karte nicht den Anspruch auf Genauigkeit wie die Marine- 
karten erheben, die mit ganz anderen Mitteln hergestellt sind. Sie erfiillt aber als Unter- 
lage ftir die biologischen Untersuchungen ihren Zweck. 

Die Gestalt der Rinne, wie sie uns in der neuen Tiefenkarte entgegentritt ,  zeigt 
eine langgestreckte Einsenkung, die sich in durchschnittlich 2,5 Seemeilen Abstand siidlich 
bis stidwestlich yon Helgoland erstreckt. Genau siidlich vom Helgol~inder Kirchturm liegt 
als Mittelpunkt die tiefste Stelle der Rinne: 60 m (Position: 54 ~ 8,6' N; 7 o 53,4' O). Diese 
Tiefe nimmt nur ein sehr kleines Gebiet ein, so da~ eine genaue Peilung nStig ist, um 
sie aufzufinden. H i e r i n  liegt meine Station Nr. 8. 

I;n Westen biegt die Rinne nach NW um und erstreckt sich dann parallel der 
sfidwestlichen Inselkante. Nur ganz langsam verflacht sie sich hier, um erst weir im 
Westen in das allgemeine Meeresniveau iiberzugehen. Nach dieser Seite ist die Rinne 
also vSllig offen. 

1) Allen jenen, die mir beim Aassieben z. T. in der Nacht halfen, wenn des schlechten Wetters 
oder Zeitmangels wegen bet ether Ausfahrt manchmal 10 Proben genommen werden muBten, sei auch an 
dieser Stelle gedankt. 
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Im Osten ist die Begrenzuag sch~rfer; der steilere Hang setzt sich mit fast gleich- 
m~il~igem BSschungswinkel bis in die 60 m-Tiefe fort. Dadurch entsteht ein asymmetrisches 
L~ingsprofil. So ist z. B. die 45 m-Linie im Westen 6 Seemeilen, im Osten nur 3,2 See- 
meilen von der tiefsten Stelle entfernt. 

Eine noch grSftere Asymmetrie zeigen Querprofile durch die Rinne: Am Nordhang 
sehen wir die Tiefenlinien dicht gedr~ingt verlaufen, w~ihrend sie an dem Siidhang weiter 
auseinanderliegen, hn Norden haben wir es mit einem ausgesprochenen Steilabfall zu tun, 
der dicht neben dem Felssockel Helgolands in die Tiefe geht. Es mul~ aber darauf hin- 
gewiesen werden, dai~ auch solche untermeerisehen Steilabf~ille noch eine sehr geringe 
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T i e f e n k a r t e  d e r  R i n n e  m i t  S t a t i o n s n e t z .  D i e  T i e f e n l i n i e n  l i e g e n  i m  A b s t a n d  y o n  2 . 5  m ,  n u r  a m  
n S r d l i e h e n  A b f a l l  d e r  R i n n e  s i n d  e i n i g e  a u s g e l a s s e n .  

Reliefenergie aufweisen und in keiner Weise Vergleiche mit H~ingen auf dem Lande er- 
lauben. Erst beim Zeichnen eines ma~stabsgetreuen - -  also nicht t i b e r h S h t e n -  Profiles 
tritt uns dieses deutlich vor Augen: Abb. 5a. Hier sehen wir auch, wie gering im Ver- 
h~iltnis zu den umliegenden Gebieten die Eintiefung der Rinne ist, die abet doch geniigt, 
um die vielen hydrographischen und faunistischen Besonderheiten zu ermSglichen. Der 
BSschungswinkel betr~igt auch an dem steilsten Abfall nur 9,2% am siidlichen Hang durch- 
schnittlich sogar nur 0,57 ~ Die asymmetrischen H~inge zeigt uns deutlicher die Abb. 5b,  
die den gleichen Schnitt wie Abb. 5 a ,  aber 10 mal tiberhSht, wiedergibt. 
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W~ihrend der Nordhang der Rinne einen gteichm~ii~igen, grot~en Bogen bildet, be- 
sitzt der Stidrand Buchten und Vorsprtinge. Ferner sei auf die im SW hineinragende 
flachere Zunge hingewiesen, durch welche die Sohle der Rinne in dieser Zone ver- 
schm}ilert wird. 

m 

5O 
a 

111 

2O 
b 

60 t " ," 

Abb. 5. Querschnitt durch die Rinne (bei Star. 8). a) Profilgetreu. b) 10-fach fiberhSht. 

II. Die hydrographischen Verh[iltnisse der Rinne und ihre 5kologische Bedeutung. 

Die hydrographischen Verh}Utnisse der Rinne werden durch zwei Momente bedingt: 
Erstens ist die Lage des Gebietes innerhalb der Nordsee yon Bedeutung, und zweitens hat 
die morphologische Gestalt einen wesentlichen EinfluiL Beide sind so innig miteinander 
verkniipft, dat~ ihre getrennt e Betrachtung nicht mSglich ist. 

a) Allgemeine StrSmungen der Nordsee. 

Durch die weite Oeffnung zwischen Schottland und  Norwegen und durch den 
englischen Kanal steht die Nordsee in unmittelbarer Beziehung zum Atlantischen Ozean, 
der in starkem Mat~e die StrSmungsverh~iltnisse in diesem Randmeer beeinflut~t. So dringt 
die atlantische Gezeitenwelle yon Norden ungehindert ein und wird durch die Erdrotation 
nach W (Flutstrom) bezw. nach O (Ebbstrom) abgedr~ingt. In der stidwestlichen Nordsee 
trifft sie mit der durch den englischen Kanal eindringenden Gezeitenwelle zusammen; 
hinzu kommt noch die vom Festland zuriickgeworfene und auch von der Erdrotation 
abgelenkte Gezeitenwelle, so dat~ hier grot~e Drehwellen entstehen, deren Mittelpunkte in 
den Hoofden und am O-Ende der Doggerbank liegen (vergl. auch B. SCHULZ, 1932). 

Winde und eindringendes Stit~wasser bewirken Wasserbewegungen, die die Ge- 
zeitenbewegungen tiberlagern und die man als R e s t s t r 5 m e bezeichnet: Ein durch den 
Kanal eindringender, sehr salzhaltiger Strom verzweigt sich in der Nordsee in mehrere 
KreisstrSmungen, von denen eine linksdrehend die Deutsche Bucht erfa$t. Ein zweiter, 
in breiter Front yon Norden her einsetzender Strom aus dem Nordatlantik dringt nur 
seltener unvermischt bis in die Deutsche Bucht vor .  Alle diese Bewegungen kSnnen aber 
durch Winde stark modifiziert oder sogar aufgehoben werden. ,Bei der Beurteilung der 
im Einzelfall erfolgten Verfrachtung planktonischer Lebewesen, wie Fischeier u. dgl., sind 
also nicht mittlere Verh~iltnisse zugrunde zu legen, sondern es ist jeder Fall unter Be- 
rticksichtigung der meteorologischen Verh~iltnisse ftir sich zu beurteilen" (B. SCHULZ, 1932). 
SCnULZ f~ihrt aber auch gleich fort: ,In Bezug auf das Studium der Schwankungen der 
biologisch so autlierordentlich bedeutungsvollen ReststrSme befinden wir uns durchaus 
noch in den Anfiingen". 

In der Deutschen Bucht spielt das Zusammentreffen von salzreichem Nordseewasser 
mit den von Elbe und Weser zustrSmenden kontinentalen Wassermassen eine groiiie Rolle. 
In diesem Konvergenzgebiet liegt auch Helgoland, in dessen Umgebung sich der Wieder- 
streit der beiden Kr~ifte in der Salzgehaltsverteilung deutlich bemerkbar macht. Im all- 
gemeinen kommt aber Helgoland nicht in Bertihrung mit dem Elbwasser, das 5stlich yon 
der Insel entlang der nordfriesischen Ktiste nach Norden abgedr~ingt wird; nur zeitweise 
lagert sich das Ktistenwasser bei Helgoland tiber das salzreichere Nordseewasser. 
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Die hier kurz geschilderten groi~en St romsysteme bewirken einen wirklichen Trans- 
port  von Wassermassen,  der durch das Mitftihren yon Planktonorganismen biologisch von 
Wichtigkeit ist. Die einzelnen Wasserar ten beherbergen eine verschiedenartige Plankton- 
bevSlkerung (siehe K~NNE, 1937). Hiermit ist die MSglichkeit gegeben, daI~ Larven von 
Bodentieren innerhalb eines bestimmten Wasserk6rpers  befSrdert  werden und nur dorthin 
gelangen, wohin sich auch der Reststrom bewegt.  Der Brutfall ist also von den StrSmungs- 
verh~iltnissen abhiingig; mit den Aenderungen dieser  StrSmungen schwank t  dieser; ~ndert 
sich also auch die Bodenbesiedlung. Natiirlich hfingt die letztere nicht allein vom Brutfall 
ab, sondern alle iibrigen Faktoren mtissen fiir das For tkommen der Art giinstig sein. So 
ist es auch erkIlirliCh, tlat~ Beziehungen voh B6dentSei~efl ~wischeii ~' eiiffernten Meeres- 
gebieten bestehen,  ohne daI~ die Art in den Zwischengebieten auftritt. KONNE (1937) er- 
w~ihnt die bei Helgoland lebende Schnecke Lamellaria perspicua, die sonst nicht in der 
Deutschen Buch[ vorkommt und ein siidliches FauneneIement  darstell t .  Sie ist iiii west- 
lichen englischen Kanal h~iufig, und ihre Larven sind mit dem ,Kanalstrom'! .bisHelgoland 
gelangt: wo das Bodenstadium zusagende Lebensbedingungen fand. Aelinliches trifft ftir 
atle Bodeiitiere mit planktonischen Entwicklungsstadien zu, uod a u s - d e n  Wasserverh~lt- 
nissen kann auf die Herkunft  sonst in der Umgebung niCht lebender Arten geschlossen 
werden.  Betont sei aber  nochmal, dal~ w i r e s  nicht mit einer st~ndigen Wasserbewegung 
zu tun haben,  sondern daI~ zeitwelsegrSt~ere VorstSi~e eines WasserkSrpers,  der zu anderen 
Zeiten erst in welter  Entfernung anzutreffen ist, stattfinden. Aus den Planktongemein- 
schaften ist auch auf Mischzonen zu schliei~en, die rein hydrographisch nicht zu erfassen 
s ind .  So ist das nordische Wasser  in der stidlichen Nordsee nur schlecht zu erkennen,  
da es bereits stark vermischt ist, w~hrend die enthaltenen ,Lei t formen" noch eine genaue 
Zuordnung erlauben (siehe KI~NNE, 1937). 

Abgesehen vom Larventransport  hat aber  ein WasserkSrper  durch seine Eigen- 
schaften (Salzgehalt, Temperatur  usw.) einen unmittelbaren EinfluI~ auf die Bodenfauna 
und  auf die Zusammensetzung de r  Tiergemeinschaften. 

b) Hydrographie der Rinne. 

Ftir die vorliegende Arbeit ist es yon Bedeutung, dais Helgoland und damit auch 
die Rinne in der Konvergenzzone zwisehen dem salzreichen nordischen Wasser  und Kanal- 
wasser und dem yon Sfidosten vordringenden Elbwasser  liegt. Das stark salzhaltige Wasser  
wird vorwiegend yon W und NW herangebracht  und gelangt bevorzugt in die Vertiefung 
der  Rinne. 

Diese grot~en Wasserbewegungen werden aber durch den G e z e i t e n s t r o m  iib~r- 
lagert. Dieser weist  in der Rinne betr~chtliche Geschwindigkeiten auf. Eine Abh~ingigkeit 
v o n d e r  Tiefe ist dabei nicht festzustellen; wenn auch in der Regel die oberen 10 m eine 
st~irkere StrSmung zeigen, so findet sich doch z. T. auch ein umgekehrtes  Verh~iltnis. Als 
Durchschnittsgeschwindigkeit fiir die Oberfl~iche kann 60 cm/sec, angegeben werden;  
Spring- bezw. Nipptiden und die Tidenzeit bringen natiirlich betr~ichtliche Aenderungen.  
Str6me yon etwa 40 cm/sec, bilden fiir die t ieferen Schichten das Normale, jedoch sind 
hier auch StrSme yon 80 era/see, keine Seltenheit. Die grSt~ere Reibung bewirkt  am Boden 
ein sp~iteres Kentern des Stromes als in den oberen Wassersehichten. 

Ueber die R e s t s t r S m e  liegen bei Helgoland noeh zu wenig Beobaehtungen vor, 
so dais diese nicht genau verfolgt werden kSnnen. Da sie stark weehseln, mtil~ten die 
Beobachtungen auch auf eine seh r  ]ange Zeit ausgedehnt werden.  Nach dem bisherigen 
Einblick in die hydrographischen Verh~iltnisse der Rinne ist aber  keine st~ndige Reststrom- 
bewegung, sondern nur ein zeitweises Auftreten anzunehmen. Gerade durch diese Schwan- 
kungen in der St~irke und der Richtung sollen eine Reihe yon faunistischen Eigenttimlich- 
kei ten in diesem Gebiet erkl~irt werden.  

Dureh die Gezeiten wird das Wasser  st~indig in Bewegung gehalten, so dat~ aueh 
in der Tiefe der Rinne nieht mit ruhigem Wasser zu rechnen ist. Dies hat  seine Ursache 
in der morphologischen Gestalt der Rinne, die nach Westen often i s t  und damit den Zu- 
tritt der StrSmung aueh in die t ieferen Schiehten gestattet,  w~ihrend bei allseitig ge- 
sehlossenen Vertiefungen am Meeresboden, wie sie vor allem in der  Ostsee auftreten, nur 
eine geringe vertikale StrSmung festzustellen ist. 

Nur die Reststr5me bewirken aber  einen wirklichen T r a n s p o r t  v o n  W a s s e r -  
t e i l c h e n  u n d  damit des Plankmns, denn bei einem alleinigen Vorhandensein der Gezeiten- 
strSmungen wiirde jedes Wasserteilchen durch den Stromwechsel an seine alte Stelle 
zuriickgelangen. Ganz trifft dies allerdings nicht zu, vor allem dann nicht, wenn zwei 
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verschiedene Wassermassen fibereinander lagern und eine in einer Vertiefung liegende 
Wassermasse  durch den Gezeitenstrom herausgedrfickt wird. Die theoretische Betrachtung 
ist fiir die Verh~iltnisse in der Rinne von Wichtigkeit: Nehmen wir an, dat~ am Boden der 
Rinne k~ilteres und salzreicheres Wasser  liegt (Abb. 6a). Bei einer Stromrichtung wird 
dieses z. T. fiber den Rand der Rinne hinausgedrfickt, und an der Hinterseite dringt das 
salz~rmere und w~irmere Wasser  in die Vertiefung (Abb. 6b). Beim Kentern des Stromes 
wird das salzreiche Wasser  wieder zurfickflie6en und die Rinne ausffillen, jedoch kommt 
es durch die intensive Berfihrung mit dem anderen WasserkSrper zur langsamen 
Aussfit~ung und Erw~irmung, so dal~ bei genfigend h~ufiger Wiederholung des Vorganges 
ein Ausgleich zwischen den beiden Wasser-  
massen stattfindet. Bei dem Heraufpressen 
des k~ilteren Wassers kSnnen sich auch 
WasserkSrper  losrei~en und eine Zeitlang 
als Linse bes tehen  bleiben; die Aussiii~ung 
der Bodenvert iefung wird dadurch noch be- 
schleunigt. Wie schnell diese Vermischung 
stattfindet, h~ingt von der St~irke der Ge- 
zeiten und dem Dichteunterschied zwischen 
den beiden Wassermassen ab;  je grSi~er der 
letztere ist~ umso geringer ist die MSglich- 
keit eines Austausches. 

Gelegentliche Sauerstoffbest immun- 
gen ergaben, dat~ auch das Bodenwasser  der 
Rinne durchaus sauerstoffreich ist. Dies ist 
natfirlich ffir die Fauna yon besonderem 

Abb. 6. Wasserschichtung der Rinne. Schematisch. 
Der salzreichere Wasserk0rper gestrichelt, 
der salz~irmere punktiert. Der Pfeil in b 
gibt die Richtung des Gezeitenstromes an. 

\ '[ert, da eine Sauerstoffarmut (wie in manchen Tiefen der Ostsee) lebensfeindlich wirkt. 
Mit dem Wasser  werden auch die darin schwebenden Bestandteile, also Detritus 

und Plankton, transportiert, und damit ist . - -  neben den chemischen Eigenschaften - -  die 
Bedeutung ffir die Bodentiere gegeben. 

Sicher ist die Z u f u h r  v o n  P l a n k t o n  u n d  D e t r i t u s  am Boden nicht gleich- 
m~ifiig, sondern durch kleine Wasserwirbel  kommt es zu 5rtlichen H~iufungen, die hier 
ein reicheres Bodentierleben zur Folge haben. Diese kleinen Wirbelbewegungen sind aber  
kaum zu erfassen, wahrscheinlich wechseln sie auch. Der Detritus riihrt z. T. von der 
feinen Trtibe her, welche die Flfisse ins Meer bringen. Dieser spielt in der Rinne nu t  
stellenweise eine Rolle; wichtiger sind hier die verschwemmten Meeresalgen, die am Boden 
der Rinne aufgearbeitet  werden.  Sie s tammen zum Teil vom Helgol~inder Felsgebiet, wo 
sie bei Stfirmen abgerissen werden,  zum Teil aber  auch yon der englischen Ktiste, von 
der sie durch die StrSmung bis hierher gelangenl).  Bei der Besprechung der im Boden 
vorhandenen Nahrungsstoffe (Abs. B III c) soll auf die Herkunft  usw. des Detritus niiher 
eingegangen werden;  hier besch~iftigt uns nur die hydrographische Seite dieser Frage. 

Zun~ichst sei als Beobachtungstatsache mitgeteilt, dat~ treibende Gegenst~inde be- 
vorzugt i n  de r  Rinne ge f i sch t  werden. Bei der Besprechung der Schillzusammensetzung 
wird auf  die Deutung eingegangen, nach der das h~iufige Vorkommen von Pecten-Schalen 
am Rinnenboden durch die gesteigerte Zufuhr yon treibenden Gegenst~inden, an denen 
die jungen Muscheln befestigt sind, erkl~irt wird. Ffir die hydrographischen Verh~iltnisse 
ist dieser Gesichtspunkt jedenfalls bemerkenswert .  Herr Fischmeister HOLTMANN beobachtete,  
da~ nach st~irkeren Stfirmen riesige Mengen von Algen am Boden der Rinne zusammen- 
gespfilt sein kSnnen. Diese h~iuften sich nach den grofien Herbststtirmen 1936 hier derart, 
daft bei Kurrenf~ingen die Netze allein von den verfaulenden Algen geffillt waren  (31. 10. 
1936). Nach wenigen Tagen verschwanden diese Algenmengen aber  wieder zum grS~ten 
Tell aus der Rinne. Es muff also zeitweise in der Rinne ein Stromwirbel vorhanden sein, 
der t reibende Gegenst~inde, besonders Algen, hier sammelt  und zur Ablagerung bringt. 
Zu anderen Zeiten treten A u s r ~ i u m s t r S m e  auf: Nicht nur die eingespfilten Tange, 
sondern auch feine Schlickbestandteile werden dann dem Boden entzogen, und hierin 
finden wir die Erkl~irung ffir die Sehlickarmut und den Schillreichtum der Rinne. Bei 
der  Untersuchung der KorngrSfienzusammensetzung (siehe Abs. B III a) ergibt sich,  da~ die 
feinen Staubfraktionen nur einen geringen Anteil am Aufbau des Sedimentes haben;  
jedenfalls besteht  ein betr~ichtlicher Unterschied zu den Schlicken etwa im Flui~miindungs- 
bezirk vor der Elbe, Weser  usw. Sonst genfigen schon verh~iltnism~ifiig kleine Vertiefungen 

1) Auch an der Helgol~inder Diine usw. sind sie oft in groi~en Mengen angetrieben zu linden. 
2 
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am Meeresboden, um als Schlicksammler zu dienen. In der Rinne wird dieses durch die 
zeitweise auftretenden Ausr~iumstr6mungen verhindert, welche die feinen Bestandteile 
herauswaschen, deren Kraft  aber nicht gentigt, um auch Schill herauszubefSrdern, der 
sich dadurch anreichert. So ist die Rinne nicht seit ihrem Bestehen ausgeftillt worden, 
sondern ste[s als Eintiefung erhalten geblieben. 

Ftir die bevorzugte Ablagerung von Treibsel in der Rinne kann die Tiefe nicht allein 
ausschlaggebend sein, solange nicht besondere - -  allerdings wohl zum grSBten Tell durch die 
morphologisehe Gestalt der Rinne bedingte - -  Wasser- und Stromverh~iltnisse hinzutreten.  

Da sich die hierbei  auftretenden Fragen als sehr wichtig fiir die Erkl~rung der 
faunistischen Sonderstellung der Rinne ergaben, wurden bei den Bodengreiferausfahrten 
regelm~it~ig e i g e n e  h y d r o g r a p h i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  angestellt, und zwar Be- 
s t immung des Salzgehaltes und der Temperatur.  

Bei den hydrographischen Terminuntersuchungen um Helgoland werden seit den letzten Jahren 
schon Wasserproben aus der Tiefe~ einer Mittelschicht und der Oberflfiche untersucht. Da es bei meinen 
Untersuchungen ganz besonders auf die Feststellung einer etwaigen Schichtung ankam, wurde die Zahl der 
vertikalen Proben noch vermehrt, und zwar betrug der Abstand 10 m, so dab also auf eine 53 m tiefe 
Station 6 Wasserproben kommen. Ferner war wiehtig, dab mehrere quer zur Lfingserstreckung der Rinne 
liegende Stationen gleiehzeitig untersucht wurden, um die horizontale Ausdehnung einer Wasserschicht er- 
mitteln zu k0nnen. Die Wasserprobenentnahme und Temperaturmessung wurde mit einem Krtimmel- 
WasserschSpfer und sp~iter auf der ,Makrele" mit dem neuen isolierten WassersehSpfer der Deutschen See- 
warte ausgeftihrt. Bei einigen Ausfahrten muBten die hydrographischen Arbeiten aus technischen Grfinden 
unterbleiben, da sie sehr zeitraubend sind und nur bei einigermaBen ruhiger See gemacht werden k(innen. 
Bei der starken StrSmung finder eine betr~ichtliehe Versetzung des Schiffes start, dutch die aber die Ergeb- 
nisse wenig geffilscht werden, da ja die ganze Wassermasse etwa gleichmfii~ig mit dem Schiff versetzt wird. 

Auf einige andere Wasserbestimmungen soll sp~iter eingegangen werden. 
Vergleichen wir die E r g e b n i s s e  aller Jahreszeiten, so ergibt sich, da~ wir zeit- 

weise eine starke Schichtung, zu anderen Zeiten dagegen Gleichm~l~igkeit in Temperatur 
und Salzgehalt in allen Tiefenschichten antreffen. Das Auftreten der Schichtung ist also 
keine jahreszeitliche Erscheinung, worauf schon ZORELL (1935) bei der Besprechung der 
Salzgehaltsverh~iltnisse bei den Helgoi~inder Terminstationen hinweist. 

Zun~ichst mtissen wir fiberlegen, wann eine Schichtung auftreten kann.  Vorbe- 
dingung daftir ist eine ruhige Wetterlage, da durch Sttirme eine weitgehende Durch- 
mischung eintritt, jedoch heben nach ZORELL (1935) Windst~irken bis 7 Beaufort eine 
Schichtung des Wassers nicht auf. Ein in Oberfl~iche und Tiefe unterschiedlicher Salzge- 
halt  ist ein Anzeichen fiir verschiedene Wasserk6rper, wobei der salzreichere am Boden lagert. 
Entweder hat  eine Unterschiebung des salzreicheren Wassers unter das salz~irmere stattge~ 
funden, oder das salz~irmere hat sich tiber das salzreiche gelagert. Solche Ueberschiebungen 
treten nattirlich auch in ganzen Meeresr~iumen auf, in einer Bodenvertiefung wird aber leichter 
einmal salzreicheres Wasser zurfickgehalten und langsamer vermischt werden, wie ein- 
gangs (S. 9) in einem Beispiel gezeigt wurde. 

Zun~ichst muB untersucht werden, ob 
in der Rinne h~ufiger solch eine Wasser- 
schichtung festzustellen ist. Dazu seien die 
Temperatur- und Salzgehaltsbestimmungen mit- 
geteilt:  Tabelle 1. 

Schon am 3. Juni 1936, als diese 
Untersuchungen begonnen wurden, stellte sich 
eine deutliche Schichtung bei Station 16 und 
17 heraus;  der Unterschied betrug bei der 
Temperatur  rund 40 C, beim Salzgehalt etwa 
3%o zwischen Oberfl~iche und Tiefe (Abb. 7). 
Die gleiche Schichtung wurde auch am 15.6.36 
bei Stat. 5 festgestellt (Abb. 8) und hielt sich 
in ungef~ihr dem gleichen Umfange den ganzen 
Juni  durch, war sogar Ende des Monats be- 
sonders deutlich (Abb. 9). Es hatte also im 
Juni - -  in besonders starkem Mai~e Ende des 
Mon ats - -  eine Ueberschiebung salzarmen 

W a s s e r s  stattgefunden, das aber nie in  das 
eigentliche Rinnenbecken gelangte. Nach 
ZORELL (1935) ist die Wasserschichtung bei 
Helgoland nicht durch die Windverh~iltnisse 
bedingt, sondern abh~ingig yon den Schwan- 

m o !!~ s~o Ro 1oo ]],o ~2.o~ 

!i 

30,0 31,0 32,0 33,0 34,03~ 

- - ~  star 16 
* Star 17 

Abb. 7. Beispiel ausgesprochener Wasserschichtung. 
3. 6. 36 Star. I6 u. 17. 
Salzgehalt (ausgezogene Kurven) und Tem- 
peraCur (gesirichelte Kurven). 
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kungen der Grenzfl~iche zwischen dem salzreichen Nordseewasser und dem salzarmen 
Kfistenwasser, da Helgoland gerade in dieser Konvergenz liegt. Das Kfistenwasser wird 
also vom Rinnenboden ferngehalten,  so da~ hier der Salzgehalt selten unter  32%0 fiillt. 
Fraglos miissen wir hierin eine der Haupt- 
ursachen ftir die Sonderstellung des Tier- m o 
lebens in der Rinne sehen. Es ist ]a be- 
kannt, wie stark die meisten Meerestiere 
von dem Salzgehalt des Wassers  abh~ingig m 
sind. A r t e n ,  d i e  im  S o m m e r  im 

2G 

30 

40 

50 

,o Io,o ~!,o L2,o ],3,0 I#,o is.o" 

i: 

1 

0 ],0 9.0,, ",, ,, -, I0,0, II,0, ~ , 0 ,  , I~, Ot 

10, "" 

20. 

30. ! 
40 

I0,0 31,0 32,0 33,0 3Z~,O?~ 
Abb. 8. Beispiel  ausgesprochener  Wassersch ich tung .  

15. 6. 36 Star. 5. 
Salzgehal t  u n d  Tempera tur .  

~,o 3%o 3:z,o 3~,o ,3/~O~o 
-----o---- Stat9 
- - * - -  Stdt 1o 

Abb. 9. Beispiel  ausgesprochener  Wassersch ich tung .  
24. 6. 36 Stat.  9 u. 10. 
Salzgehal l  und  Tempera tur .  

f l a c h e n  W a s s e r  d e r  D e u t s c h e n  B u c h t  k e i n e  L e b e n s m S g l i c h k e i t e n  f i n d e n ,  
w e i l  d a s  W a s s e r  z u  s t a r k  a u s g e s f i i ~ t  w i r d ,  k 6 n n e n  d a h e r  i n  d e r  R i n n e  
i s o l i e r t  V o r k o m m e n .  

Auch die TemperaturerhShung findet in der Tiefe der Rinne sehr langsam start, 
so dai~ Ende Juni  zwischen 0 m und 40 m Temperaturunterschiede von 6,7 o C auftraten. 
Anfang Juli 1936 land eine wei tgehende Durchmischung des Wassers  statt, die Salzgehalts- 
unterschiede wurden  immer geringer, w~ihrend die Temperatur  zun~ichst in der Tiefe noch 

niedriger blieb. Im August und September 
m 016'0 IZO 

10 ~ / 

2e 

3O 

40 

50 

1,8.o~ ~.o 1~ 0 1~o~ 

i 

31.0 32,o 33',oL 31,o 3i,0 33,o7~ 
42.{~56 SmT.'15 g4.9.~6 Stat 2 

hbb 10. BeispielvonHomohalinit~tundTemperatur- 
ausgleich. 
12. 8. 36 Slat. 15. 
21. 9. 36 Star 2. 

bestand eine weitgehende Homohalinit~it, wie 
auch die Temperaturen geringe Unterschiede 
aufwiesen (Abb. 10). 

Auch i m  Januar  1937 war  eine Durch- 
mischung festzustellen. 

Am 24. 3. 37 konnten in einem Schnitt 
quer zur Rinne 6 Stationen untersucht  werden 
(Star. 18--23), und das Diagramm (Abb. l l a  
u. b) zeigt die r~iumliche Verteilung der Wasser- 
massen an diesem Tage. Temperatur  und 
Salzgehalt geben ein sehr ~ihnliches Bild: 
Ueber dem ganzen Gebiet lagert eine salz- 
arme und k~iltere Wasserschicht, w~ihrend die 
Tiefe der Rinne von einem salzreichen und 
w~irmeren WasserkSrper  eingenommen wird. 
Im Kerngebiet  der Rinne liegt am Boden eine 
Wassers~ule von 33%o, die aber  1/lO~ C k~lter 
als die Umgebung ist. Dieser deutlich unter- 
schiedene WasserkSrper  in der Vertiefung muff 
als R e s t  einer frfiher hier fiberall vorhandenen 
Wassermasse oder als eine Unterschiebung 
unter das salz~irmere Wasser  aufgefai~t werden. 
Die Salzgehaltsunterschiede zwischen Ober- 
fl~iche und Tiefe betragen dabei fiber 3%o. 

2* 
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Tabel le  1. 

Temperatur- und Salzgehaltsbestimmungen. 

3 . 6 . 3 6  
SCat. 16 

15. 6. 36 
Scat. 5 

18. 6. 36 
Scat. 8 

24. 6. 36 
Scat. 10 

27. 6. 36 
Star. 12 

1 . 7 . 3 6  
Scat. 20 

17. 7. 36 
SCat. 22 

28. 7. 36 
SCat. 24 

12. 8. 36 
Scat. 14 

20. 8. 36 
Scat 2 

m t o S ~ 

0 
10 
20 
30 
44 

0 
10 
20 
30 
38 

0 
10 
20 
30 
40 
57 

0 
10 
20 
30 
44 

0 
10 
20 
30 
43 

0 
10 
20 
30 

11,35 
10,64 

8,84 
7,17 

,06 

13,05 
11,92 
8,98 

,34 
,30 

13,25 
12,08 

,32 
8,76 

,45 
,51 

15,00 
10,16 

9,48 
,30 
,18 

16,25 
10,80 
9,50 
,45 
,48 

17,00 
14,81 
11,29 
9,34 

,36 
,38 

16,05 
15,80 

,66 
,40 
,39 

16,70 
,61 
,31 
,28 
,81 

17,20 
,12 

16,97 
,43 
,41 

17,60 
,40 
,02 

16,97 
17,37 
16,92 

30,25 
31,59 
33,12 

,64 
,69 

30,91. 
31,96 
33,24 

,41 
,41 

31,40 
,58 

32,01 
33,24 

,33 
,33 

30,41 
32,94 
33,28 

,45 
,40 

30,08 
32,91 
33,17 

,16 
,19 

32,04 
,21 
,78 

33,43 
,45 
,43 

32,56 
,62 
,66 
,73 
,73 

32,67 
,94 
,94 
,94 

33,00 

32,82 
,81 
,85 
,86 
,89 

31,96 
32,30 

,51 
,66 
,76 
,75 

3 . 6 . 3 6  
Star. 17 

18. 6. 36 
Scat. 7 

24. 6. 36 
Star. 9 

27. 6, 36 
Scat. 11 

1. 7.36 
Scat 18 

6 . 7 . 3 6  
Scat. 21 

17. 7. 36 
Scat. 23 

12. 8. 36 
Scat. 13 

12. 8. 36 
Star. 15 

20. 8. 36 
Star. 3 

m t o S ~ 

(] 
10 
20 
30 

11,10 
10,32 
7,93 

,43 
,16 

13,10 
12,25 
11,08 
10,08 
9,78 

,23 

15,00 
12,02 
9,31 

,26 
,25 
,20 

16,30 
11,91 

9,68 
,46 
,44 

16,70 
15,23 
12,85 

16,35 
15,13 
14,69 
13,17 
11,44 

16,30 
,01 

15,71 
,38 

17,45 
,36 

16,41 
15,71 

17,55 
,16 
,07 

16,51 
,46 
,45 

17,80 
,48 
,03 

16,97 
,92 

31, 27 
32,20 
33,32 

,55 
,60 

30,97 
31,31 

,73 
32,40 

,60 
33,19 

30,23 
32,85 
33,32 

,33 
,36 
,37 

30,12 
32,39 
33,17 

,16 
,19 

31,69 
,83 

32,47 

32,41 
,57 
,48 
,58 
,94 

32,57 
,63 
,72 
,83 

32,76 
,76 
,80 
,90 

32,74 
,78 
,84 
,87 
,93 
,93 

31,87 
32,17 

,54 
,65 
,77 
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Tabelle 1 (Fortsetzung). 

20. 8. 36 
Scat. 4 

10. 9. 36 
Scat. 8 

21. 9. 36 
SCat. 19 

21. 9. 36 
SCat. 21 

9 . 1 . 3 7  
SCat. 13 

9 . 1 . 3 7  
Scat. 15 

9 . 1 . 3 7  
Scat. 3 

m t o S ~ 

0 
10 
25 
42 

0 
10 
20 
30 
40 
55 

0 
10 
20 
30 
40 
49 

0 
10 
20 
30 
46 

0 
10 
20 
36 

0 
10 
20 
30 
48 

0 
10 

17,85 
,57 
,00 

16,92 

17,00 
16,92 

,97 
,92 
,92 
,94 

16,60 
,59 
,54 
,54 
,56 
,56 

16,50 
,57 
,57 
,57 
,57 

5,70 
,70 
,85 

6,05 

5,40 
,52 
,57 
,90 

6,02 

5,30 
,63 

31,80 
32,11 

,56 
,80 

30,91 
31,17 

,61 
,77 
,84 
,86 

32,03 
,32 
,39 
,47 
,48 
,48 

31,62 
32,14 

,36 
,39 
,38 

32,48 
,54 
,58 
,74 

32,16 
,33 
,52 
,63 
,74 

31,76 
(32,60) 

24. 3. 37 
Scat. 18 

24. 3. 37 
Scat. 20 

24. 3. 37 
SCat. 22 

20 
30 
49 

0 
10 
20 
33 

0 
10 
20 
30 
40 
54 

0 
10 
20 
30 
41 

,75 
,75 
,83 

3,50 
,42 
,50 
,50 

3,4 
,22 
,45 
,50 
,35 
,35 

3,20 
,45 
,48 
,50 
,52 

32,40 
,39 
,56 

30,12 
32,56 

,90 
,90 

30,80 
32,25 

,84 
33,02 

,00 
,03 

32,03 
,83 
,83 
,88 
,86 

10. 9. 36 
Star. 6 

10. 9. 36 
Scat. 10 

21. 9. 36 
Scat. 20 

21. 9. 36 
Star. 2 

9 . 1 . 3 7  
Scat. 14 

9 . 1 . 3 7  
Scat. 2 

9 . 1 . 3 7  
SCat. 4 

24. 3. 37 
SCat. 19 

24. 3. 37 
Scat. 21 

24. 3. 37 
Scat. 23 

m t o S ~ 

0 
10 
20 
30 
45 

0 
10 
20 
30 
43 

0 
10 
20 
30 
40 
53 

0 
10 
20 
30 
40 
53 

0 
10 
20 
30 
45 

0 
10 
20 
30 
40 
55 

0 
10 
20 
30 
42 

0 
10 
20 
30 
40 
52 

0 
10 
20 
30 
46 

0 
10 
20 
37 

17,0.0 
16,92 

,92 
,94 
,96 

17,00 
16,76 

,95 
,93 
,92 

16,60 
,57 
,57 
,55 
,57 
,57 

16,60 
,55 
,54 
,53 
,53 
,53 

5,60 
,65 
,72 

6,05 
,05 

5,30 
,50 
,60 
,70 
,98 

6,01 

5,20 
,59 
,72 
,75 
,75 

3,50 
,32 
,48 
,50 
,50 
,50 

3,25 
,22 
,35 
,50 
,52 

3,42 
,25 
,48 
,50 

30,96 
31,06 

,28 
,60 
,75 

30,91 
,99 

31,65 
,81 
,88 

31,94 
32,25 

,38 
,40 
,41 
,47 

32,14 
,39 
,42 
,48 
,48 
,53 

32,41 
,48 
,52 
,75 
,80 

31,82 
32,29 

,38 
,47 
,66 
,70 

31,62 
32,09 

,37 
,38 
,40 

32,12 
,43 
,86 
,90 
,92 
,92 

31,58 
3%48 

,76 
,88 
,92 

28,66 
32,44 

,82 
33,03 
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Wie erw~ihnt, ist das Auftreten einer Schichtung nicht an eine Jahreszeit  gebunden, 
wird aber natfirlich durch das Vorschieben salzarmen Wassers - -  wie es vor allem zu Be- 
ginn des Sommers bei Helgoland yon Stidosten aus stattfindet - -  begiinstigt. 

Das Zuriickhalten eines WasserkSrpers hat  aber noch eine weitere biologische Be- 
deutung:  Weitaus die meisten Bodentiere besitzen planktonische Entwicklungsstadien, durch 
welche die Ausbreitung der Art gew~ihrleistet wird. Es h~ngt also von den hydrographischen 
Verh~iltnissen ab, wie diese Ausbreitung vor sich geht. Wenn ein WasserkSrper lfingere 
Zeit in der Rinne erhalten bleibt, werden die Larven Gelegenheit haben, hier - -  wo sie 
LebensmSglichkeiten vorfinden - - z u m  Bodenstadium fiberzugehen, so dat~ sich eine Art 

a.Temperatur 

5 

b. Salzgehalt 
Star. 18 4g "20 21 2~. 2~, 

511- 

Abb. 11. Diagramm der r~iumliehen Verteilung der Wassermasseu in der Rinue am 24. 3. 1937. ~Schnitt 
quer zur Rinue: Star. 18--23. 

a) TemperaCur. b) Salzgehalt. 

lange Zeit in der Rinne halten kann, da verhindert  wird, dab zuviele Larven in andere 
Gegenden gelangen~ wo ihnen der Boden oder die Salzgehaltsverh~iltnisse ungiinstig sind. 
Um den Bestand einer Art in der Rinne zu sichern, braucht ja auch nur ein kleiner 
Bruchteil yon Larven zuriickgehalten zu werden. 

Durch kleine Wirbelbewegungen des Wassers treten iSrtliche H~iufungen yon boden- 
reifen Larven auf, was eine der Ursachen ftir das fleckenweise Vorkommen mancher  
Arten ist. 

Aber auch Larven aus ferneren Meeresgebieten kSnnen mit den ReststrSmen der 
stidlichen Nordsee in die Rinne gelangen und hier zum Bodenstadium iibergehen. Wieweit 
regelmiiBig solche Beziehungen zu fernen Gebieten bestehen~ l~iBt sich natiirlich schwer 
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entscheiden; das isolierte Auftreten von sonst nur weit entfernt lebenden Arten in der Rinne 
beweist  aber, dab solche Beziehungen vorhanden sein mtissen. Wieder  gehen wir auf die 
Beobachtung zuriick, dab in der Rinne h~iufiger Treibholzstiicke mit daran festsitzenden 
fremden Muscheln (Chlamgs), ferner treibende Algen yon der englischen Ktiste gefunden 
werden. Es muff hier ein grot~er Wasserwirbel  bestehen, der eine Sammlung solcher Treib- 
gegenst~inde und entsprechend auch des Planktons am Boden oder in den tieferen Wasser-  
schichten bewirkt.  

Zu der H~infung von fremden Bodentierlarven in der Rinne kommt noch das oben 
besprochene Zuriickhalten fremder Was.serkSrper, wodurch auch jiingere Larven Gelegenheit 
haben,  sich bis zum Bodenstadium zu entwickeln. 

In der Nordsee trifft man auch isolierte WasserkSrper  mit hSherem Salzgehalt an, 
die eine Zeitlang als ,Blase" innerhalb salz~irmeren Wassers  bestehen (siehe WULFF, 1935). 
Trifft solch eine Wasserblase auf eine Vertiefung w i e  die Rinne, so wird sie hier leicht 
festgehalten werden,  wie ja t iberhaupt ein salzreicherer KSrper das Bestreben hat, die 
tiefste Stelle aufzusuchen. Auch hierdurch k6nnen f remde  Larven bevorzugt  in die Rinne 
gelangen und zum Bodenstadium tibergehen. 

Es ist nattirlich schwer, ftir diese Ansichten Beweise zu bringen, da es bisher noch 
unmSglich ist, den Weg der Larven  zu verfolgen. Die rein hydrographischen Untersuchungen 
kSnnen aber  durch biologische Methoden vervollst~indigt werden,  um die ausgefiihrte An- 
sicht noch besser  zu sttitzen. Es muftte sich darum handeln, festzustellen, wieweit  qua- 
litative und quantitative Unterschiede zwiscben dem Plankton der Oberfl~iche und der 
Tiefe in der Rinne vorhanden sind, die auf verschiedene WasserkSrper  schliet~en lassen 
(abgesehen von aktiven vert ikalen Wanderungen der Planktonten). Leider war  es aus 
technischen Griinden nicht mSglich, die hierzu notwendigeu Kntippelnetz- und Schlie~netz- 
f~inge in dem gewiinschten Umfange auszuftihren, so dab ich reich hier auf wenige F~inge 
und allgemeinere Tatsachen sttitzen mut~. 

Dr. K~NNE (Helgoland) teilte mir ans seinen P l a n k t o n b e o b a c h t u n g e n  mit, dat~ 
h~iufig Leitformen fremden Wassers (vergl. K~NNE, 1937) im Tiefenplankton der Rinne 
gefunden werden,  wenn sie in anderen WasserkSrpern um Helgoland fehlen. Dies kann 
der Fall sein, wenn ein Einbruch fremden Wassers  A stat tgefunden hat;  die yon diesem 
mitgefiihrten Planktonten sind dann zun~chst iiberall vorhanden;  wird aber  sp~iter dieses 
Wasser  durch das u  eines anderen WasserkSrpers  B wieder beseitigt, so ver- 
schwindet auch das Plankton des Wassers  A, oft aber  mit Ausnahme des Gebietes der 
Tiefen Rinne, wo seine Leitformen noch l~inger zu erkennen sind. Wie oben angeftihrt, 
wird es sich um salzreicheres Wasser  handeln, das in der Tiefe der Rinne auch beim 
Einbruch salz~irmeren Wassers  erhalten b l e i b t .  So ist Sagitta elegans elegans, eine Leit- 
form nSrdlichen Wassers,  h~iufig noch im Tiefenplankton der Rinne zu bekommen,  wenn 
diese Chaet0gnathe sonst in der Umgebung Helgolands verschwunden ist. Z . B .  waren in 
zwei Kniippelnetzf~ingen vom 24. 3. 1937 (Stat. 20) 1) mehrere Sagitta elegans in dem 
Tiefenfang enthalten, w~ihrend an der Oberfl~iche i lberhaupt keine zu finden waren. Die 
Planktonzusammensetzung war  an diesem Tage vorwiegend niirdlich, was durch die 
Trachymeduse Aglantha digitalis rosea und gro~e Heringslarven (yon der Doggerbank) 
kenntlich war. Eine siidwestliche Beimischung machte sich durch kleine Heringslarven 
geltend (Die Heringslarven waren  vorwiegend auf die Oberfl~iche beschr~inkt). 

In dem Tiefenfang war  auch die Euphauside Nyctiphanes couchi, ebenfalls eine 
Leitform nSrdlichen Wassers, enthalten, w~ihrend sie an der Oberfl~iche fehlte. Dies ist 
eine h~iufig zu beobachtende Erscheinung, die ebenfalls fiir das zeitweise Vorhandensein 
eines anderen WasserkSrpers  in der Tiefe der Rinne spricht. Im M~irz 1937 wurde die 
hochnordische Euphauside Meganyctiphanes norvegica in der Rinne beobachte t  (siehe 
I~f~NNE, 1937), w~ihrend die n~ichsten Fundorte erst wieder auf dem siidlichen Austerngrund, 
im Lister Tier und 55--100 Sm westlich yon Amrum-SyR ]agen. Bei dieser Art  sehen 
wir, auf  wie groi~e Enffernungen ein PIanktontransport  mSglich ist, denn durch den damals 
statffindenden starken Einbruch nordischen Wassers  konnte diese in der norwegischen 
Rinne und n(irdlich davon lebende Art bis Helgoland gelangen. Dat~ sie hier nur in der 
Rinne gefunden wurde, trotzdem in der Umgebung eine ausreichende Zahl yon F~ingen 
gemacht wurden,  i s t  ein starker Beweis fiir die Ansicht, daft hier fremdes,  salzreiches 
Wasser  mit seinem Plankton zurtickgehalten wird. Es ist bei diesen Arten nattirlich auch 
an ein aktives Wandern  in die Tiefe zu denken, ]edoch wiirden die Erscheinungen dadurch 
kaum erkl~irt werden kSnnen. 

1) Die Bestimmung der F~inge verdanke ich Dr. Kt2~E. 
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Es kann  auch eine der oben geschilderten Wasserblasen salzreicheren Wassers in 
die Rinne gelangen und hier festgehalten werden, so dat~ sich dann hier Planktonten 
finden, die sonst nicht in der Umgebung auftreten.  

Auch Heringslarven werden nach Mitteilung yon Dr. K~N~E in grSi~eren Mengen 
bei  Helgoland zuerst  in der Rinne angetroffen,  ehe sie auch im Plankton der anderen Ge- 
biete zahreich enthal ten sind. 

Durch die Planktonbeobachtungen werden also alle aus den rein hydrographischen 
Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse und Schlut~folgerungen auf die Bodenfauna weit- 
gehend gesttitzt, und vielleicht wird es sp~iter bei genauerer  Kenntnis  der verschiedenen 
Bodent ier larven einmal mSglich sein, deren Transport  im einzelnen verfolgen zu kSnnen. 

III. Das  S e d i m e n t .  

a) Der Aufbau des Sedimentes. 

Fiir alle Bodentiere ist d i e  Struktur  des Bodens yon gr~ii~ter Wichtigkeit. Dies 
tr ifft  einmal ffir die Tiere zu, die auf oder in dem Boden festsitzen und als fischende 
Formen ihre Nahrung aus dem freien Wasser  entnehmen,  wie auch ffir jene, die den 
Detritus des Bodens fressen oder als R~iuber leben. 

So besteht ein groi~er Unterschied zwischen den Lebewesen der reinen Sand- und reinen Sehlick- 
bSden; schlickige Sande bilden Uebergangszonen, denen oft ebenfalls eine eigene Fauna zukommt, und zum 
Tell beruht ja die marine BioeSnotik darauf, dai~ eben auf versehiedenen BSden verschiedene Variationen 
der betreffenden Tiergemeinsehaften (vergl. Abs. IV 4a) auftreten. Natiirlich daft nicht erwartet werden, 
dal~ die K~irnung des Bodens der allein aussehlaggebende Faktor ist; StrSmungsverh~iltnisse, Temperatur 
usw. sind mafigebend und werden auch in dieser Arbeit behandelt, aber die Bedeutung der Struktur des 
engsten Lebensraumes der Tiere daft auch nicht untersch~itzt werden. 

Der Boden der Rinne ist aut~erordentlich schillreich. Die groi~en Muschelschalen 
bilden, wenn sie oberfl~ichlich liegen, einen gfinstigen Ansatzpunkt  ffir Hydrozoen usw., 
so daft ein grot~er Tell des Epifauna-Reichtums (siehe Abs. IV 3 c) durch das Vorhanden- 
sein der groben Schillbestandteile bedingt  ist. - -  Zur genaueren,  ffir unsere  Zwecke not- 
wendigen Analyse des Sedimentes genfigten die fiblichen geologischen KorngrSt~enbe- 
s t immungen nicht, da bei diesen die eingewogene Menge yon 100 g nicht ausreicht,  um 
die Bestandteile fiber 2 mm noch genau zu erfassen (z. B. kann  eine zuf~illig vorhandene  
grot~e Muschelschale das Gewicht sehr vergrSt~ern und so vielleicht f~Uschen). Sie mut~ten 
erg~inzt werden 

1. dutch Analysen der groben Bestandteile, die in 1 kg Boden enthal ten sind, 
2. durch Bearbei tung der sogenannten Siebreste, welche alle fiber 1 mm grot~en Be- 

standteile der Probe eines Bodengreifers enthalten, w~ihrend die feinen Bestandteile 
und die lebenden Tiere entfernt  sind. 

Wir erhal ten also: 
a) die fiblichen geologischen KorngrSt~enbestimmungen, 
b) die Best immungen der fiber 2 mm grot~en Bestandteile aus den 1 kg-Bodenproben,  
c) die Best immungen der fiber 1 mm grot~en Bestandteile aus den Siebresten. 

Um zun~ichst eine Vorstellung yon dem groben Aufbau des Sedimentes zu geben, 
sei mit dem 

A n t e i l  d e r  K o r n g r S l ~ e n  f i b e r  2 mm 
begonnen.  

Hierzu w~ihlte ich eine Bodenmenge yon 1 kg und bestimmte durch Siebungen bei den 12 Termin- 
stationen und Station 29 den Anteil der Bestandteile fiber 2 mm. Diese wurden welter in 4 Griit~engruppen 
aufgeteilt: 2--5; 5--10; 10--20; fiber 20 mm. Der Durchmesser der grSfiten Austernschalen -- diese bildeten 
die grSbsten Bestandteile -- wurde gemessen und bei 2 Stationen noch der Anteil der fiber 4 mm groi~en 
Sehalen angegeben 1). 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Untersuchungen zusammengestell t ,  und zwar 
das Gesamtgewicht in g, die einzelnen Frakt ionen in %. 

1) Ffir alle Korngr(ii~enbestimmungen wurden unver'~inderte Bodenproben benutzt, die aluo nicht 
vorher auf lebende Tiere durchgesiebt worden waren. 

Der Boden wurde im Trockenschrank getroeknet, dann 1 kg abgewogen und in einem Zelluloid- 
Siebsatz mit Wasser gesiebL Nach erneutem Trocknen erfolgte dann das Wiegen der einzelnen Fraktionen 
auf 1/lo g genau. 



Tabel le  2. 

Die KorngrSt~enbestandtei le  f iber  2 mm.  

E i n g e w o g e n e  Menge :  1 kg  Boden.  

Angaben des Anteils der einzelnen Fraktionen in % des Schill-Gesamtgewichtes. (Vergl. Abb. 12.) 

2 
3 
4 
6 
8 

Nr. der Gesamt- A B C D 
Station gewichi 2--5 mm 5--10 mm 10--20 mm fiber 20 mm 

~ % % % 

189,1 
148,5 

7,7 
277,8 
394,8 

10 
13 
14 
15 
19 
20 

21 
29 

41,1 
41,7 
54,6 
55,2 
14,3 

1,4 
101,6 
135,5 
72,8 

356,6 
277,1 

98,5 
25,6 

35,3 
26,6 
32,5 
28,7 
35,9 

78,6 
50,2 
46,3 
68,7 
41,4 
33,0 

54,9 
62,1 

21,4 
29,6 
24,7 
15,2 
38,3 
14,2 

30,6 
21,1 

gr 400 

350 

300 

14,3 
28,5 
13,0 
12,0 
5,0 

16,2 
26,0 
12,6 
14,4 
18,8 

13,8 
13,7 

9,5 
3,2 

4,0 
44,8 

3,9 
3,4 
3,4 
5,5 

34,0 

0,6 
3,5 

Bis 4,0 cm 
Bis 2,8 cm 

Bis 2,6 c m  
Bis 8,5 cm. Ueber 4 cm: 33,2 ~ 

(6 Austernschalen) 

Bis 2,4 cm 
Bis 2,5 cm 
Bis 2,3 cm 
Bis 3,5 cm 
Bis 7,0 cm. Ueber 4 cm: 26,7% 

(3 Austernschalen) 
Bis 2,2 cm 
Bis 3,0 cm 

Abb. 12 gibt die F r a k t i o n e n  der  v e r s c h i e d e n e n  S ta t ionen  in g g r aph i sch  wieder .  Hierbe i  
s ind i m m e r  die drei  auf  e i nem Schni t t  que r  zur  L~ingsers t reckung der  Rinne  l i egenden  
S ta t ionen  z usammenge fa f i t  und  die F r a k t i o n e n  A, B, C und  D in der  Re ihenfo lge  v o n  
u n t e n  na c h  oben  wiede rgegeben .  

Fas t  bet  al len S ta t ionen  zeigt  sich eine e twa  gleichm~ifiige A b n a h m e  y o n  der  h ie r  
f e ins ten  bis zur  g rSbs ten  Frak t ion .  Nur  Stat ion 8 und  20 we i sen  e inen  st~irkeren Antei l  
an Bes tand te i l en  fiber 20 m m  
auf,  was  v o r w i e g e n d  durch  
grot~eAusternschalen  bed ing t  
ist. Es zeigt  sich deut l ich  ein 
s tarkes  A b n e h m e n  der  Sieb- 
r e s t m e n g e  y o n  Norden  nach  
Sfiden, besonder s  be t  den  
S ta t ionen  2-3-4 und  19-20-21. 
Star. 8 als t iefs te  Stelle des  
Gebie tes  weis t  den hSchsten  
Antei l  an  Scha len  f iber  2 mm 
a u f  (395 g a u f  1000g Boden).  
Diesem W e r t  n~ihert sich n u r  
noch  Star. 19,was bet  l e t z t e re r  
d u r c h  den  h o h e n  Wer t  der  
F rak t ion  A h e r v o r g e r u f e n  
wird  (~ihnlich bet  Stat.  6, die 
b e n a c h b a r t  und  ebenfal ls  in 
derN~ihe de r In se lkan t e  liegt). 
Da ge ge n  ze igen  Stat. 4, 10  
a n d  29 die ger ings te  Grob-  
schi l lmenge.  Im ganzen  wet- 
sen  die in der  5stlichen H~lfte 
der  Rinne  ge l egenen  Sta- 
t ionen  e inen  hShe ren  Grob- 

250 

19 2b 
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15G 

l!rl  
100 I l l l l I  

5Nt 2 

I 

IIIIHI 
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Abb. 12. Anteil der KorngrSfien fiSer 2 mm von 1 kg Boden in g. 

schil lanteil  als die w e s t l i c h e n  auf.  Die grSt~ten A u s t e r n s c h a l e n  f an d en  sich ebenfal ls  bet 
Stat ion 8 und  ha t t en  eine L~inge bis 8,5 cm. 

3 
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D i e  g e o l o g i s c h e n  K o r n g r S g e n b e s t i m m u n g e n .  

Die Z u s a m m e n s e t z u n g  der  KorngrSt~en un te r  2 m m  ist ffir die Boden t i e rwe l t  y o n  
grSt~ter Bedeu tung ,  v o r  al lem fiir die im Sed iment  l ebenden  Tiere .  Um die h ie rbe i  ent-  
s t e he nde n  F r a g e n  zu kl~iren, w u r d e n  am H a m b u r g e r  Geologischen  Staats ins t i tu t  K o rn g rS g en -  
a n a l y s e n  von  9 S ta t ionen  aus der  Rinne  ausgef i ihr t  1). 

Von PRATJE (1931) sind eine g r o g e  Zahl  y o n  S ed im en tp ro b en  aus der  D e u t s c h e n  
B uc h t  auf  ih re  Korngr6 i ]en  usw. un t e r su ch t  worden ,  so dag  wir  h i e r  f iber  die V e r b r e i t u n g  
der  Sed imen te  r ech t  gu t  un te r r i ch te t  sind. Diese g ru n d l eg en d e  Arbe i t  ges ta t te t ,  ~ihnliche 
U n t e r s u c h u n g e n  e ines  k l e ine ren  Gebie tes  mit  e n g e r e m  Sta t ionsnetz  in das g roge  Gesamt-  
bild e inzuordnen .  So w a r  es mSglich, fes tzustel len,  wiewei t  die Tiefe  Rinne  auch  in i h ren  
B o d e n a r t e n  eine Sonder s t e l lung  inne rha lb  der  Deu t schen  Bucht  e inn immt .  

Um direkte Vergleiche mit den Untersuehungen PRATJE's vornehmen zu kiinnen, wurden die gleichen 
Griiisenordnungen der Fraktionen und die gleichen Bezeiehnungen wie bei PRATJE gew~ihlt. Da die feinsten 
Bestandteile noch genauer erfaist werden sollten, wurden die yon PRATJE als feinste Stufe gew~ihlte und 
mit ,a" bezeichnete Fraktion (0,01 mm in die Stufen ( 0,003 und 0,003--0,01 mm unterteilt, die ax und a~ 
genannt sein sollen~). So ergeben sich also 9 Korngruppen: 

a l  < 0,003 m m  } ] 
a~ 0 ,003~0 ,01  . Fe in s t aub  
b 0,01 - -0 ,05  , Mit te ls taub S taub  
c 0,05 - -0 ,1  , Grobs taub  
d 0,1 - - 0 , 25  , F e in san d  | 
e 0,25 - -0 ,5  , Mit te lsand / Sand  
f 0,5 - - 1 , 0  , G ro b san d  
g 1,0 - - 2 , 0  , K ies sand  
h ~ 2,0 , Fe ink ies  ~ Kies 

PRATJE ha t  fiir  die durch  die F r a k t i o n e n  v o n  Mee re s sed im en ten  e r h a l t e n e n  KSr- 
n u n g e n  B e z e i c h n u n g e n  eingeffihrt ,  die unge f~hr  mit  den  N o r m e n  des  Din E 1179 der  
PreuI~. Geol. Landesans ta l t  f ibere ins t immen und  die oben  bei  den K o r n g r u p p e n  mi t  an-  
g e g e b e n  s i n d .  D i e s e  Beze i chnungen  sol len be ibeha l t en  werden .  Es mut~ a b e r  b e a c h t e t  
werden ,  dat~ ,Mi t t e l sand" ,  ,K iessand"  usw. re ine  GrS i ]enbeze ichnungen  sind, also nicht  
aus  Quarzk i i rne rn  zu  b e s t e h e n  b rauchen .  Eine  als ,Mi t t e l sand"  beze i chne te  F rak t ion  k a n n  
d a h e r  auch  v o r w i e g e n d  aus Musche lb ruchs t i i cken  z u s a m m e n g e s e t z t  sein. 

KorngrSt~enbes t immungen  w u r d e n  v o n  den S ta t ionen  2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 21 
ausgef t ihr t ,  w o d u r c h  die un te r sch ied l i chen  Gebie te  der  T ie fen  Rinne  e r fa~t  werdenS) .  

Nach  dem Satz  y o n  H. GESSNER (Die Schl~immanalyse,  1931): ,D ie  Resu l ta te  de r  
Schl~immanalyse sol len grunds~itzlich g raph isch  dargeste l l t  w e r d e n " ,  w u r d e n  die e inze lnen  
F r a k t i o n e n  ]eder  Ana lyse  in Ba lkenform geze ichne t  (Abb. 13), wobei  die L~inge e ines  
Ba lkens  dem Gewichts-% -Satz der  F r ak t i o n  entspr icht .  Die S u m m e  al ler  BalkenI~ingen e iner  
P r obe  ergibt  also 100%.  

In der  Arbe i t  y o n  PRATJE (1931) sind 3 A n a l y s e n  aus der  T ie fen  Rinne  en tha l t en ,  
die in Abb.  14 (Pr. 1; Pr.  2; Pr.  3) w i e d e r g e g e b e n  sind 4). 

1) Diese wurden am Hamburger Geol. Institut z. T. ffir eigene Arbeiten benlitigt, so dais sieh eine 
Zusammenarbeit ergab. Herrn Dr. H. MtYLLER, dem ich meine Bodenproben schickte, und der die Analysen 
ausfiihrte und mir zur Verfiigung stellte, bin ich zu groisem Dank verpflichtet. 

2) Die Stufen a~, a2 und b wurden im ATTERBERG'sehen Schl~mmzylinder getrennt, wobei einmal 
die yon PRATJE angegebenen Fallzeiten benutzt wurden, sodann die von MANFRED KOHN (Landwirtsehaftl. 
Jahrbficher 1928, S. 485, 543) angegebenen Fallzeiten ftir spez. Gew. 2,7 bei 10 o C. Dabei iiberschneidet sieh 
die von Pm~TJE fiir die KorngrCiise 0,007 mit der yon KOHN fiir die KorngrSise 0,01 angegebenen Zeit, so dais 
die ers~ere nieht bestimmt worden ist. - -  Ffir die Stufen 0,05--0,1 mm und 0,1--0,25 mm wurde der ORTH'sehe 
Vorzylinder zum SCHONE'schen Apparat benutzt, fiir die gr6beren KorngrSisen Lochsiebe. Ffir ~ die Bestimmung 
der KorngrSise fiber 2 mm wurden ]e 100 g Ausgangssubstanz genommen, fiir die iibrigen Fraktionen 30 g 
je Probe. Nur bei den Stationen 6 und 13, die einen besonders hohen Gehalt der KorngrSfle fiber 2 mm 
zeigten, wurde ffir die anderen Stufen 60 gr Einwage benutzt. 

3) Bei Station 8 liegen die Fraktionen z. T. in etwas anderen GrSisenordnungen: < 0,002 ram; 
0,002--0,006 ram; 0,006--0,02 mm; 0,02--0,2 mm; 0,2--0,5 mm; 0,5--1,0 mm; 1,0--2,0 ram; ) 2~0 mm. Bei 
den graphischen Darstellungen usw. lieis sich aber eine Angleiehung an die iibrigen Proben ermSglichen. 

4) Lage dieser Stationen : 
Pr. 1 Pr. 2 Pr. 3 

Nr. 106 108a ~ 24 Nr. 112 108a- -  30 Nr. 87 108a - -  6 
540 8,5'N 540 9,4' N 46 540 8,7' N 

70 50~5' 0 42 m 7 o 51,1' 0 m 7o 54,6' 0 54 m 
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Die Mengenverh~iltnisse der Fraktionen kiinnen uns noch kein richtiges Bild vom 
Aufbau des Sedimentes geben, sondern hierzu mtissen wir uns die B e s t a n d t e i l e  d e r  
e i n z e i n en  Fra  k t i o n  e n ansehen. PRATJE hat die K6rnerzahl, das Verh~iltnis der gerundeten 
zu den kantengerundeten und kantigen QuarzkSrnern usw. bestimmt. Bei einer biologischen 
Zielsetzung der Bodenuntersuchungen ist eine so genaue Angabe aber nicht erforderlichr 
sondern es ffihrt welter, das Erscheinungsbild jeder Fraktion kurz zu beschreiben : Tabelle 3. 

S ~ 2  

S~t3 

Smt. 4 

A 
v J r  

v ~  v ~  

~ A  

5 d  

v . -~ l  

I 
S tlO i 

i 

$t~t I~ 

Slat II 

-d 

~d 

P~3 

Pr. L 

Pn5 

Smt.6 

Star, 

Abb. 14 

Abb. 13. Korngr(i i~enbestimmungen aus der Rinne. 
Ante i l  der Fraktionen in %. 

a~asb c d e f ~  h 

StQt~l 

Abb. 13 

Abb. 14=. KorngrSf~enanalysen von  PRATJE (1931). 
Pr. 1; Pr. 2;  P r .  3 ;  aus der Rinne. 
Pr. 4. 1 Sm stidlich der Rinne.  
Pr. 5. B e i  Feuerschif f  Elbe I. 

Bemerkt sei, daft die Staubfraktionen al, a2, b und c unter dem Mikroskop ein nur ungenaues 
Bild gaben. Vorwiegend bestehen sie aus feinsten mineralischen Bestandteilen, jedoch ist 
in ihnen auch die organische Substanz enthalten, die sich teilweise durch konz. Salpeter- 
s~iure gelb f~irben lie~ (In Tabelle 3 sind die drei Staubfraktionen weggelassen.)  

Bei der A u s w e r t u n g  d e r  U n t e r s u c h u n g s e r g e b n i s s e  ergibt sich die Frage- 
stel lung: Nimmt der Boden der Rinne eine Sonderstellung ein, u n d -  wenn j a -  wie 
unterscheidet er Sich yon den umgebenden schlickigen Gebieten? 

3* 
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T a b e l l e  3.  

Die Z u s a m m e n s e t z u n g  de r  e inze lnen  Korngr~iBen-Frak t ionen .  

Frak t ion  S t a t i o n  2 S t a t i o n  3 S t a t i o n  4 S t a t i o n  6 

d 
0,10--0,25 

m m  

e 

0,25--0,50 
m E  

f 
0,50--1,00 

m m  

g 
1,00--2,00 

m m  

h 
t iber  

2,00 m m  

Fe insand  vorher r schend .  
Muschelbruchs t t icke ,  
E c h i n o d e r m e n s t a c h e l n  
usw. zurf icktretend.  Ver- 
e inzel t  Sabellaria-R~)h- 
Yen. 

Fast  r e ine r  Mit telsand.  
Musche lb ruchs t t i cke  
usw.s ta rk  zurt icktretend.  

Grobsand  s t a rk  vorherr -  
schend.  Musche lb ruch-  
stticke usw. sehr  zurtick- 
t r e tend .  

Kiessand vorhe r r schend .  
Mnsche lb ruehs t t i cke  
nsw. e twas  zurt icktre-  
tend.  Sabellaria-R~)hren 
zur t iekt re tend.  

Musche ib ruchs t t i cke  
s tark vo rhe r r schend .  
Sabellaria-RShren zu- 
r t ickt re tend.  Vere inzel t  
Fe inkies  u. Steine.  

Sabellaria-R~ihren vor-  
he r r schend .  F e i n s a n d  
e twas zur i ickt re tend.  
Musehe lbruchs t f icke  
usw. seh r  zur t ickt re tend.  

Fast  r e ine r  Mit telsand.  
Musche lbruchs t t i cke  
usw. sehr  zur t iektre tend.  

Fas t  r e ine r  Grobsand.  
Vereinzel t  MuscheI- 
bruchs t t icke  usw. 

Fas t  r e ine r  Kiessand.  
Vere inzel t  Muschel-  
b ruchs t t i cke  u s w .  

Feinkies u .Muschelbruch-  
stt icke vo rhe r r schend .  
Vere inzel t  Sabellaria- 
Riihren.  

Fe insand  vorherrschend_. 
Mus che lbruchs t t i cke  
usw.  zur t ickt re tend.  

Re iner  Mit te lsand.  

Reiner  Grobsand.  Ganz 
vere inze l t  Muschel-  
b ruchs t t icke  u. Balanus. 

Fast  r e ine r  Kiessand .  
Musche lbruchs t t i cke  
tlsw. s ta rkzur t i ck t re tend .  

Vorhe r r schend  Muschel-  
bruchst t icke.  Fe ink ies  
zur t icktretend.  

V o r h e r r s c h e n d  Fe insand .  
Musche lbruchs t t i cke  
usw. e twas zurt iektre-  
tend .  

Vorhe r r s chend  Mittel-  
sand.  Musche lb ruch-  
st t icke usw. e twas  zu- 
z i icktre tend.  

Meist  Grobsand.  Muschel-  
b ruchs t t icke  e twas  zu- 
r t ickt re tend,  Sabellaria- 
R5hren  zurf ickt re tend.  

Vorwiegend Muschel-  
b r u c h s t t i c k e .  Kiessand 
u n d  Sabellaria-R~)hren 
zur t icki re tend.  

Vorwiegend Muschel-  
bruchst t icke .  Grobkies  
u. grSBere Steine vere in-  
zeit. Sabellaria-RShren 
etwas  zur t ickt re tend.  

F rak t ion  S t a t i o n  8 S t a t i o n  10 S t a t i o n  13 S t a t i o n  14 
i 

Staubig .  d 
0,10--0,25 

m m  

e 

0,25--0,50 
m m  

f 
0,50--1,00 

m m  

g 
] ,00- -2 ,00  

m m  

h 
t iber  

2,00 m m  

Vorwiegend Mit te lsand.  
Musche lb ruchs t t i cke  
usw. e twas zurtick- 
t r e t end .  

Vorwiegend  Grobsand.  
Musche lb ruchs t t i cke  
usw. st / irker zurtiek- 
t r e t end :  

Vorwiegend Muschel-  
b ruchs t t i cke  usw. Kies- 
sand  e twas  zuri ick- 
t r e tend .  

Muschel- ,  Ech inoder -  
men-,  Balanus- usw. 
-Bruchst t icke.  

Vorwiegend Fe insand  
(krtimelig). Ech inoder -  
m ens t ache ln  u. Muschel-  
br tmhst t icke  s eh r  zu- 
r t ickt re tend.  

Reiner  Mit te lsand.  

Fast  r e ine r  Grobsand.  
Vere inzel t  Muschel-  
bruchs t t icke  usw. 

Kiessand vorhe r r schend .  
Musche lbruchs t t i cke  zu- 
r i ickt re tend.  

Feinkies,  Muschel-  und  
E ch i node rmenbruch -  
stticke. 

Fe insand  vorher rschend .  
Musche lbruchs t t i cke  zu- 
r t icktretend.  

Vorhe r r schend  Muschel-  
b ruchs t i icke  usw. Vic 
Sabellaria-R~)hren. Mit -  
te l sand  zur t ickt re tend.  

Muschelbruchs t t icke  vor- 
her r schend .  Grobsand  
zurt icktretend.  Viel Sa- 
bellaria-RShren. 

Muschelbruchs t t icke  usw. 
vorher r schend .  Kiessand 
zur t ickt re tend.  

Muschelbruchs t i icke  vor-  
her r schend .  Vere inzel t  
gr(if~ere Steine. Schlak- 
ke. Sabellaria-RShren. 
Balanus. 

Feinsand vo rhe r r sehend .  
Musche lbruchs t t i cke  
usw. zur t ickt re tend.  

Fast r e ine r  Mit te lsand.  
Musche lbruehs t t i cke  
usw. zur t ickt re tend.  

Grobsand  vo rhe r r sehend .  
Musche lbruchs t t i cke  
usw. zur t icktre tend.  

Kiessand vo rhe r r schend .  
Musche lb ruchs t t i cke  
usw. zurf icktre tend.  

•orwiegend Sabellaria- 
RShren.  Musche lb ruch-  
st t icke etWas zurtick- 
t re tend.  Balanus sehr  
zur t ick t re tend .  
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Fraktion S t a t i o n  15 S t a t i o n  21 

d 
0,10--0,25 

mm 

0,25--0,50 
mm 

f 
0,50--1,00 

mm 

g 
1,oo~2,oo 

m m  

h 
tiber 

2,00 mm 

Sabel lar ia-R6hren vor- 
herrschend. Feinsand 
zurficktretend. Muschel- 
bruchstticke sehr zu- 
rficktretend. 

Fast reiner Mittelsand. 
Muschelbruchstiicke 
sehr zurticktretend. Ver- 
einzelt Sabel laria-  Riih- 
l ' ~ n .  

Fast reiner Grobsand. 
Muschelbruchstficke 
Sehr zurticktretend. Ver- 
einzeit Sabellaria - RSh-  
ten. 

Fast reiner Kiessand. 
Muschelbruchstticke 
sehr zurticktretend. Ver- 
einzelt Sabel laria-  R~h- 
t e n .  

Sabel laria-  RShren  vor- 
herrschend. Muschel- 
stiicke u. Feinkies etwas 
zurficktretend. Verein- 
zelt Balanus .  

Feinsand vorherrschend. 
Muschelbruchstficke 
sehr zurticktretend. 

Fast reiner Mittelsand. 

Fast reiner Grobsand. 
Muschelbruchstficke 
sehr zurficktretend. 

Kiessand vorherrschend. 
Muschelbrnchstticke 
sehr zurficktretend. 

Feinkies vorherrschend. 
Muschelbruchstticke u. 
Sabel lar ia-  RShren zu- 
rticktretend. Pomato -  
ceros-RShren.  Ba lanus  
sehr zuriicktretend. 

Fortsetzung yon Tabelle 3. 

Bet fast allen Stationen aus 
der Rinne ist ein Vorherrschen 
der Fraktion e festzustellen, das 
sich nur  manchmal nach d oder f 
verschiebt. Es sind dies die 3 Sand- 
fraktionen; und aus der oben 
wiedergegebenen Liste ersehen 
wir, daft sie vorwiegend aus Sand 
bestehen, wfihrend die Organis- 
menreste meist stark zurticktreten. 
Bet Stat. 13 iiberwiegt der Fein- 
sand;  die hier nur in geringerer 
Menge vorhandene Fraktion e 
enth~lt haupts~chlich Muschel- 
bruchstticke, daneben S a b e l l a r i a -  
RShren, w~ihrend der Mittelsand 
zuriiektritt. 

Bet allen Stationen zeigt die 
grSbste Fraktion tiber 2 mm ver- 
h~ltnism~iftig hohe Werte und kann 
sogar die fibrigen iibertreffen. Die 
oben abgedruckte Tabelle 3 gibt 
bier meist Muschelbruchstticke und 
S a b e l l a r i a - R S h r e n  an, w~hrend 
Steine wenig enthal ten sind. Der 
Anteil dieser Stufe wird also durch 
die Organismenreste so grof ,  und 
hierin haben wir ein Hauptkenn- 
zeichen des Schlickes aus der 

Tiefen Rinne. Bet keiner Station PRATJE'S aus der Deutschen Bucht ist ein derartiger Anteil 
der grSbstenFrakt ion festzustellen, so dat~ d i e  R i n n e  a l s o  n a c h  u n s e r e n  h e u t i g e n  
K e n n t n i s s e n  d u r c h  i h r e n  S c h i l l r e i c h t u m  v o r  a l l e n  a n d e r e n  G e b i e t e n  d e r  
s t i d l i c h e n  N o r d s e e  a u s g e z e i c h n e t  is t !  

Am Stidhang der Rinne geht der schillreiche, sandige Schlick fast unmittelbar in 
reine Sandzonen fiber, die kaum noch Muschelbruch enthalten. Wetter kommen weiche 
und z~ihe Schlicke, die zum ,Fluftmtindungs-Bezirk" PRATJE'S gehSren. Jedoch liegt dieser 
reine Schlick mit seinen hohen Feinstoffwerten nicht - -  wie PRATJE meint - -  direkt am 
Siidhang der Rinne, sondern wetter sfidlich, denn zwischen d i e  schlickigen und schill- 
reichen Sedimente des Rinnenbodens und dem stidlichen Schlickgebiet schiebt sich eine 
verh~iltnism~iftig schmale Sandzone ein. Nur bet den Stationen 28 und 29 rag[ eine Zunge 
des zfihen schillarmen Schlickes tiefer in das Rinnengebiet hinein. 

In Abb. 14 Pr. 4 ist eine Analyse PaATJE'S von einer Station dargestellt, die nur  
1 Sm stidlich des Abfalls zur Rinne liegt 1). 95 ~ werden hier yon den Staubstufen ein- 
genommen! Der Unterschied gegentiber dem Rinnensediment ist also sehr deutlich. Diese 
Station gebSrt zu dem groften Schlickgebiet stidlich von Helgoland, in dem die feinste von 
der Elbe, Weser und Eider mitgeftihrte Trtibe abgesetzt wird. - -  Auch eine Probe PRATJE'S 
aus der N~ihe der groIten Vogelsandtonne bet Feuerschiff Elbe I (Pr. 5 in Abb. 14 3)) 
zeigt noch einen hohen Feinstoffgehalt, wenn hier auch der Flut~ zun~ichst seine grSberen 
Bestandteile ablagert. 

Diese Beispiele zeigen die unterschiedliche Struktur zwischen dem groften Schlick- 
gebiet stidlich Helgolands und  dem Schlick der Tiefen Rinne. Wie PRATJE bemerkt,  mti~te 
man eigentlich vermuten, daft diese allseitig geschlossene Mulde ein Schlammsammler set, 
denn in vielen F~illen gentigt schon eine geringe Vertiefung im Meeresboden, um einen 
Absatz feineren Materials zu bewirken. Die Ursache dieser SondersteIlung des Rinnen- 
schlickes erkennen wir in den StrSmungsverh~Utnissen: Verhindernng des Eindringens yon 
Elbwasser und gelegentliches Auftreten von Ausr~iumstrSmungen (vergl. Abschnitt tiber 
die Hydrographie). 

1) Pr. Nr. 110 108a-- 28 2) Pr. Nr. 167 109a-- 15 
54 o 2' R 

54~ 7 o 52'5'9' NO 39 m 80 8,5' O 24 m 
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S i e b r e s t b e s t i m m u n g e n .  

Die Beobachtung und Best immung der Siebreste hat folgende Bedeutung:  
1. ermitteln wir den Gehalt der grSberen, seltener im Sediment vorkommenden 

Bestandteile und deren Mengenanteil aus grofien Proben. Solche Bestimmungen 
erg~inzen das yon den KorngrSi~enbestimmungen gewonnene Sedimentbild; 

2. bildet die Bestimmung der im Sediment  enthaltenen Tierreste eine wertvolle Erg~inzung 
der Anschauungen fiber den Haushalt  de~ Rinne. 

W~ihrend auf den zweiten Teil der  Siebrestuntersuchungen bei der Besprechung 
der SynSkologie n~iher e ingegangen  wird, soll hier der erste Teil der Best immungen 
besprochen werden,  d er sich auf den geologischen Aufbau des Sedimentes bezieht. 

Neben den tierischen Hartteilen, die im Sediment verbleiben, werden auch alle 
iibrigen sich in diesem befindlichen KSrper fiber 1 mm im Sieb zurtickgehalten. Die Menge 
des Siebrestes richter sich daher nach der Korngr(it~enzusammensetzung des Sedimentes: 
Feinsandige B~iden mit wenigen grSberen Bestandteilen ergeben einen sehr geringen Sieb- 
rest, w~ihrend in anderen BSden der grSfite Teil im Sieb verbleiben kann, da hier fiber 
1 mm groi~e Steine oder Muschelsehalen usw. den Hauptanteil  b i lden.  

2- 2. 

1- "".. .... ~-- . . . . .  ~ 1. 

Slut.' 2 3 z, 5 Staf. e 7 8 9 ~0 11 12 

t, 

3 3 

211 I ........ i ..... ' 
S t a L l 3  1/+ 1S 16 17 Star. 18 19 20 21 22 23 

Abb. 15. Siebrestmenge aus dem Bodengreifer auf den vier Hauptschnitten 
(mit Tiefenprofilen). 

Die M e n g e  d e s  S i e b -  
r e s t  e s i m  Verh~iltnis zur 
Menge des Sedimentes ver- 
mag uns schon etwas fiber 
die Zusammensetzung des 
Bodens auszusagen. Dies 
ist nicht unwesentlich, da 
z. B. grSfiere, oberfl~ichlich 
gelegene Muschelschalen In- 
seln im weichen Schlick 
bilden, die Hydrozoenkolo- 
nien oder Aktinien eine An- 
setzungsmSglichkeit bieten. 
Auch tiefer im Boden lie- 
gende Schalen kSnnen bei 
geh~iuftem Vorkommen dem 
Wfihlen endobiotisch leben- 
der  Tiere so enge Grenzen 
setzen, dat~ diesen Arten da- 
durch das Leben unmSglich 
gemacht  wird. 

Bei der Bestimmung des 
Anteils der KorngrSl~en fiber 
2 mm in 1 kg Boden (Ta- 
belle 2 und Abb. 12) war  
bereits eine Abnahme des 

Gehaltes an groben Bestandteilen yon Norden nach Siiden festzustellen. In Abb. 15 ist 
die Verteilung der Siebrestmengen aus einem Bodengreiferfang auf den 4 Hauptscbnit ten 
dargestellt. In Verbindung damit sind fiberhShte Tiefenprofile eingezeichnet. Auch hier 
ist bei allen Schnitten deutlich zu erkennen,  wie die Menge des Siebrestes am Sfidhang 
der  Rinne plStzlich zurfickgeht. 

Die a n o r g a n i s c h e n  B e s t a n d t e i l e  d e s  S i e b r e s t e s  bestehen aus Sand und 
Steinen. Der Sand kann z. T. in WurmrShren (z. B. Sabellaria, Pectinaria) agglutiniert 
sein; diese sind in den Siebrestlisten mit unter  den mineralischen Bestandteilen angegeben,  
trotzdem sie zu den tierischen Resten gerechnet  werden kSnnen. Die mineralischen Be- 
standteile nehmen bei Star. 8 nut  6,17 % des Gesamtsiebrestes ein, ohne die agglutinierten 
WurmrShren sogar nu t  2,5 ~ (vergl. Tabelle 20). Bei Star. 3 und 15 bestimmen sie da- 
gegen mit einem Anteil von 92,3 ~ bezw. 89,8 % die Menge des Siebrestes, was vorwiegend 
durch den hohen Gehalt an grobem Sand bedingt wird (vergl. Tabelle 20). Letzterer  be- 
steht aus etwa 70 % schwarzem, rotem und weii~em Feuerstein, dazu kommen vereinzelt  
Mergelkalk und Kalksandstein. 1) 

1) Die Bestimmung des Sandes und der Steine verdaake ich Herrn Dr. SCHMIDT-THOMI~, Hamburg, 
Geol. Inst. 
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T a b e l l e  4. 

Die Zusammensetzung der Steine aus den quantitativen Siebrestuntersuehungen. 

I. Q u a r z g e r 511 e, wohl vorwiegend 
aus Geschieben stammend. 

a) unter 5 mm 
b) fiber 5 mm 

S t a t i o n  8 
GrSl~te 

Zahl Gewicht G~m~e 

210 10,6 
32 15,9 15 

GrSfite 
Zahl Gewicht Gr~ige 

m m  

S t a t i o n  3 S t a t i o n  15 
GrSI~te 

Zahl Gewicht GrSl~e 
mm 

65 
4,65 16 115 

13,1 
28,1 12 

II. A u f g e a r b e i t e t e  k r i s t a l l i n e  
G e s c h i e b e  

IIL F e u e r s t e i n - S p l i t t e r v o n a u f -  
gearbeiteten Oberkreide Feuer- 
stein - Konkretionen. 

IV. S a n d i g e  G e s t e i n e .  

V. K a l k i g e  G e s t e i n e .  

VI. S c h l a c k e ,  S t e i n k o h l e .  

45 

14 

6 

90 

Gesamtzahl und -gewicht I 425 

16,7 

4,85 

11,4 

0,45 

14,4 

74,3 

10 

15 

15 

7 

20 

17 1,55 

17 3,00 

9 0,50 

7 2,15 

5 2,15 

14,0 102 

8 

17 

4 

18 

16 

190 

70 

68 

22 

1 

531 

45,3 

26,3 

21,0 

5,1 

0,9 

139,8 

12 

17 

15 

12 

11 

S t a r .  8 
1. 
2. 
3. 
4. 

S t a r .  3 
1. 
2. 
3. 

S t a t .  15 
1. 
2. 
3, 
4. 

A u f g e a r b e i t e t  e k r i s t a l l i n e  

Bunter Granit vorherrschend. 
Porphyr stfirker zurficktretend. 
Basische Gesteine zuriicktretend. 
Gneis sehr zuriicktretend. 

Bunte Granite vorherrsehend. 
Porphyre zurficktretend. 
Gneis sehr zurficktretend. 

Bunte Granite vorherrschend. 
Bunte Porphyre etwas zuriicktretend. 
Basische Gesteine zuriicktretend: 
Gneis zuriicktretend. 

G e s c h i e b e .  

S a n d i g e  G e s t e i n e .  
S t a t .  8 

1. Glaukonitische, etwas kalkige bis kalkfreie Sandsteine. 
2. Quarzit. 
2. Roter, kalkarmer, toniger Sandstein, ganz vereinzelt. 

S t a t .  3 - 
1. Quarzit. 
2. Kalkfreier Sandstein. 
3. Schiefrig-plattiger Sandstein. 

S t a t .  15 
1. Bunte Quarzite. 
2. Sandsteine, teils glaukonitisch. 

K a l k i g e  G e  s t e i n e .  
S t a t .  8 

1. Feinsandiger Kalk, wahrseheinlich Oberkreide. 

S t a r .  3 
1. Sandiger Kalk, wahrseheinlieh Oberkreide. 
2. Plattig-schiefrige Kalkmergel. 
3. Harte Kalke mit Fossilresten, wahrseheinlich Silur (aufgearbeitete Gesehiebe). 

S t a r .  15 
1. Kalkmergel and Mergelkalke, z. T. sandig bezw. glaukonitisch, wahrscheinlich Oberkreide. 



24 . . . .  Hubert Caspers 

In allen Siebresten spielen die S t e i n e  eine nur geringe Rolle (vergl. Tabelle 20). 
Die S t f i c k z a h l  ist ziemlich hoch, jedoch handelt es sich ausnahmslos um sehr kleine 
Steine, die im Bild des Siebrestes gegenriber den Schillmengen g~nzlich zurficktreten. 

Nur bei Star. 8 waren einige winzige ,rote,  kalkarme, tonige Sandsteine" enthalten, 
die vielleicht yore Helgol~inder Felsen stammen, sonst fehlen Steine aus diesem Gebiet 
g~inzlich. Wie aus Tabelle 4 fiber die Z u s a m m e n s e t z u n g  der Steine aus den  quanti- 
tativen Siebrestuntersuchungen hervorgeht,  gehSren die Steine aus der Rinne zum grSi~ten 
Teil zu den Geschieben und sind hier im Diluvium abgelagert worden. Auch die har ten 
Feuersteinsplitter aus der Oberkreide liegen nur in kleinen Stricken und unbetr~ichtlicher 
Zahl im Boden (ira Gegensatz zu den riesigen Feuersteinmengen auf der Helgol~nder Diine). 

Zahl, Gr61~e und Zusammensetzung der Steine weisen darauf  hin, dat~ diese seit 
ihrer Ablagerung durch das Eis hier  liegen und in keiner Weise durch sp~itere Zufuhr 
vermehrt  wurden, wovon nur die in grSi~erer Zahl vorhandenen Schlacke- und Kohlestficke 
als Reste ]ringster Seefahrt  des Menschen ausgenommen sind. - -  

Als Anhang sei noch kurz auf einige V e r s t e i n e r u n g e n hingewiesen, die ich 
bei den Siebrestuntersuchungen fand, und frir deren Bestimmung ich Herrn Prof. K. GRIPP, 
Hamburg, danke. Es handelt  sich um 

2 Crinoiden-Stielglieder (Auslinocrinus ?) aus der Kreide 
1 Cidaris-Stachel 
2 Kreide-Belemniten 
1 Kreide-Bryozoe 
1 Stiick Kreide mit Schalenresten der Muschel Inoceramus, Kreide 
1 Porosphaera auf Serpula, Kreide 

1 Limopsis aurila, Mioz~in. 

b) Farbbestimmungen. 

Im Anschlut~ an die Arbeit von PRATJE (1981) fiber die Sedimente der Deutschen 
Bucht wurde die Farbe der Bodenproben aus der Tiefen Rinne nach der Methode von 
OSTWALD festgestellt. Auch PRATJE weist darauf hin, dai~ es sehr schwierig ist, e i n e  
Farbe als Sedimentfarbe anzugeben, so dab man den Gesamtfarbeindruck durch einen 
Wert  umschreiben mut~. Durch die verschiedenen MineralkSrner bedingte Sprenkelungen 
werden also nicht erfat~t. Um diesen Mangel etwas auszugleichen, sollen hier bei den 13 
untersuchten Stationen neben der Angabe ffir die betreffende Farbe in der OSTWALD'schen 
Farbtonleiter noch die Grundfarbe und die Sprenkelungen beschrieben werden, wodurch 
ein besserer Eindruck yon dem Erscheinungsbild der verschiedenen Rinnensedimente 
gegeben werden k a n n . -  PRATJE nahm aus technischen Grfinden seine Farbbest immungen 
an lufttrockenen Proben vor, wobei es natfirlich immer fraglich ist, wieweit durch Oxy- 
dationen usw. Aenderungen eingetreten sind. Ich bestimmte daher die Farbe der Rinnen- 
bSden an Proben, die frisch heraufgebracht  waren. Es scheinen jedoch keine wesentlichen 
Unterschiede gegentiber getrockneten Proben zu bestehen. Eine Bestimmung des Gesamt- 
farbeindruckes wird natfirlich immer sehr subjektiv sein, und oft schwankt man, welche 
von den 672 in der Farbtonleiter enthaltenen Farben am besten paint. Auch die Farbe 
der Umgebung und die Lichtverh~iltnisse spielen eine Rolle; am gfinstigsten ist Oberlicht. 
Es ist daher auch keine vSllige Uebereinstimmung meiner Angaben mit denen PRATJE'S 
aus der Rinne zu erwarten. 

In der Farbtonleiter sind die reineu Farben mit Nummern bezeichnet. Sie beginnen mit Gelb 
(00, 04, 08) fiber Orange (13, 17, 21), Rot bis Laubgriin (96). Die Buchstaben a--p bezeichnen den Grad der 
Schwarz- und Weiflbeimischung, und zwar je ein Buchstabe ftir die Menge jeder Farbe, wodurch 28 ver- 
schiedene MischungsmCiglichkeiten der beiden unbunten Farben gekennzeichnet werden. Bei 06 li w~iren 
also 12 Einheiten Weii~ (1) und 9 Einheiten Schwarz (i) enthalten. 

W~ihrend PRATJE alle aus der Deutschen Bucht untersuchten Proben mit Farben 
zwischen dem 2. und 3. Gelb (04 und 08) bezeichnet, gebe ich bei einer Reihe von Proben 
aus der Rinne 00 an, was aber nicht auf eine Farbsonderstellung der Rinnensedimente 
zurrickzufiihren ist, sondern die Unterschiede in der subjektiven Bewertung der Farben zeigt. 

Bei Helgol~inder Inselsanden fand PRATJE bis in die Orange-Stufe (11) gehende 
Farben, was durch die Beimischung yon aufgearbeitetem Inselgestein bedingt ist. Wie 
PRATJ~ bemerkt,  ist dieser f~rbende Einfluf~ auf die Insel beschr~inkt. Nur ftir 1 Probe 
aus der Rinne gebe ich 08 - -  also die obere Grenze von Gelb - -  an, bei 2 weiteren 
wenigstens eine Beimischung von 08. Die fibrigen Proben liegen unter 08, alle also in 
der Gelb-Stufe. PR~TJE bezeichnet se ine s~imtlichen Proben v o n d e r  Umgebung Helgolands 
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nur mit Farben  bis 07. Ein f~rbeuder Einflu~ des Inselgesteins ist also in der Rinne 
nicht zu bemerken,  wie ia auch keine BuntsandsteiukSrner dort anzutreffen sind. Zum 
Teil mag dies an einer sehr schnellen Aufarbei tung des roten Gesteins liegen, zum Teil 
abe t  auch daran, dab keine BuntsandsteingerSlle in die Rinne gelangen. 

In Tabelle 5 sind die Ergebnisse der Farbbest immungen zusammengestellt .  

Tabelle 5. 

Die Farbbestimmungen des Rinnensedimentes. 

S t a t i o n  2 05 li 
Grauer sandiger Schlick, etwas grfinlich. Viele kleine schwarze Sprenkel. Gelbe Sprenkel vou 
Muschelbruchstticken. 

S t a t i o n  3 06 li 
Grauer sandiger Schlick, etwas grtinlich. Viele feine dunkle Sprenkel; hellbraune Sprenkel von 
Muschelbruchstiicken. 

S t a t i o n  4 08 pg 
Grober braungelber Sand mit einigen schwarzen und rStlichen KSrnern. Wenige weiSgelbe Muschel- 
bruchstticke. 

S t a t i o n  6 04 pi u n d  98 pg 
Braungelber, etwas schlickiger, feiner Bruchschill und Sand. Muschelbruchstiicke z. T. hellgelb. 

S t a t i o n  8 00 nl 
Blaugrauer sandiger Schlick, viele schwarze Einsprenklungen und gelbe Muschelbruchstiicke. 

S t a t i o n  10 04 li 
Grauer schlickiger Sand. Sehr viele schwarze und rotbraune Einsprenklungen. 

S t a t i o n  13 05 li 
Grauer sandiger Schlick, etwas grtinlich. Viele feine dunkle Sprenkel. Hellbraune Sprenkel yon 
Muschelbruchstticken. 

S t a t i o n  14 04 li 
Grauer sandiger Schlick, etwas griinlich. Viele feine schwarze Sprenkel. Gelbe Sprenkel von 
Muschelbruchstficken. 

S t a t i o n  15 06 li 
Grauer sandiger Schlick, etwas grtinlich. Viele kleine schwarze und wenige kleine riifliche Sprenkel. 
Gelbe Sprenkel voa Muschelbruchstficken. 

S t a t i o n  19 04 pi und etwas 08 pg 
Etwas schlickiger grauer Sand mit sehr viel dunkelbraunem und gelbem Bruchschill. 

S t a t i o n  20 00 nl 
Blaugrauer Schlick mit vielen schwarzen Einsprenklungen und sehr vielen gelben Muschelbruchstticken. 

S t a t i o n  21 00 Ill 
Blaugrauer Schlick mit vielen schwarzen Einsprenklungen und gelben Muschelbruchstiicken. 

S t a t i o n  29 00 pn 
Sehr zfiher schwarzblauer Schlick. 

F a r b b e s t i m m u n g e n  v o n  PRATJE a u s  d e r  R i n n e ,  

(Lage der Stationen siehe S. 18, Anm.) 

Nr. 106 108a - -  24: 07 ie 
Nr. 112 108a - -  30: 06 ge 
Nr. 87 108a - -  6: 06 lg 

e) Die im Boden enthaltenen Nahrungsstoffe. 

Ftir die Produktivit~it eines Bodens spielen die in diesem enthaltenen Detri tusmengen 
eine bes t immende Rolle. Auch ftir das Gebiet der Tiefen Rinne soll die Menge und die 
Eigenart  des Detritus zur Erkl~irung mancher  Eigenttimlichkeiten herangezogen werden. 

Einen Mai~stab fiber die Menge des Detritus bekommen wir durch die B e s t i m m u n g  
d e r  o r g a n i s c h e n  S u b s t a n z ,  die bei den Terminstationen und Star. 29 ausgefiihrt 

4 
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wurdel) .  Die verwendete  Methode 2) gibt nicht den prozentualen Gehalt der organisehen 
Substanz an, sondern nur  Relativwerte, die untereinander  verglichen werden kSnnen:  

Tabelle 6. 

Gehalt an organiseher Substanz und Jod im Rinnen-Sehliek. (Trockensubstanz.) 

Org. Subsi. : Menge des zm" Oxydation verbrauchten mg Sauerstoffs pro 10 gr Schlick. 

Station org. Subst. org. gebundenes Jod 
mg/kg 

2 
3 
4 
6 
8 

10 
13 
14 
15 
19 
20 
21 
29 

6,113 
8,200 
2,411 
6,537 

10,77 
6,776 
6,512 
7,034 

11,62 
7,573 

12,12 
9,529 

13,83 

22,4 
8,77 
4,09 

18,3 
12,5 und 23,7 
4,69 
5,99 

17,9 
12,6 
15.7 
25,7 

26,8 

Dort, wo viele Algen abgelagert  werden, muff auch eine starke A u f a r b e i t u n g  
d e s D e t r i t u s durch Bakterien stattfinden. Hieriiber stellte mir Herr Dr. SCnAC~, Helgoland, 
aus seinen noch nicht verSffentlichten Untersuchungen folgende Tabelle fiber den Keim- 
gehalt  des Rinnenwassers  am 21. 6. 37 zur Ver[tigung, die recht aufschlui~reich ist: 

Tabe l le  7. 

Keimzahlen in Oberfl~iehen- und Tiefenwasser der Rimie am 21. 6. 1937 (8 h - - l l  h). 

Wasser Station 19 Station 20 Station 21 Station 6 Station 10 aem 

Oberfl~iche 0,1 13 8 10 21 77 
1,0 65 125 92 218 855 

Tiefe 1,0 343 864 
51 m 

239 772 
4 4 m  

142 799 
47 m 

457 920 
46 m 

868930 
~ m  

Die Wasserproben wurden mit einem Wassersch6pfer zur sterilen Wasserentnahme heraufgeholt 
und die sich aus 0,1 bezw. 1,0 ccm Wasser auf einem Gelatine-Nahrboden entwickelnden Keime gez~ihlt. 

T i e  aus der Tabelle zu ersehen ist, betr~igt die Keimzahl in der Tiefe durch- 
schnittlich das 1500-fache der Oberfl~che. Die riesige Bakterienzahl im Tiefenwasser be- 
weist den starken Grad der hier stattfindenden Detritusaufarbeitung. Neben dem Detritus 
spielen die Bakterien sicher auch als Nahrung ftir viele andere Mikroorganismen eine 
Rolle, die ihrerseits wieder ein Glied in der Nahrungskette ffir grSi~ere Tiere sind. 

Die Bedeutung des Detritus als Nahrung ist angezweifelt  worden (vergl. HUNT, 
1 9 2 3 - - 2 5 ,  YONGE, 1926--27). In vielen F~llen wird dieser erst von Mikroorganismen auf- 
gearbeitet  werden mfissen, die ihrerseits dann als Nahrung ffir grStSere Tiere dienen, wobei 
durch den Betriebsstoffwechsel ein Verlust (nach PETERSEN) VOU 90~ eintreten kann.  
Trotzdem bleibt aber de r  Detritus der best immende Faktor, auf den z. B. in den arktischen 
Gebieten fast ausnahmslos alle Nahrungsket ten zurfickgehen, Tie  MESCttKAT (1936) wieder 
hervorhebt  (vergl. auch BOYSEN-JENSEN, 1914 und PETERSEN, 1915 u. 1918). Auf die Frage, 

1) Diese Bestimmungen verdanke ich Herrn Dr. SCHACH, Helgoland. 
2) Es wurden 10 g der getrockneten frischen Bodenprobe in 50 ccm Aqua dest. gelSst und mit 

10 ccm n/loo Kaliumpermanganat versetzt. Nach Ans~iuern mit 25 Vol-% -iger H~SO~ wurde 5 ccm Mangan- 
sulfat zugesetzt, 10 Minuten gekoeht und dann nach Abkiihlen auf Zimmertemperatur 0,5 ccm 10% -ige 
Kaliumjodidl6sung zugegeben, ferner 12 Tropfen 1%-ige StfirkelSsung. Durch Titration mit Na~S~O3 kann 
dann die Oxydierbarkeit pro 10 g Schliek berechnet werden. 
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wieweit  lebendes  Phytoplankton einen Wert  als Nahrung hat, soll hier nicht eingegangen 
werden;  jedenfalls ist wohl die ablehnende Meinung BLEGVADS (1914) nicht aufrecht zu erhalten. 
PETERSEN (1911), der die Bedeutung des Detritus besonders hervorgehoben hat, ist der An- 
sicht, dab der grSt~ere Reichtum der Bodenfauna in den ktistennahen Meeresgebieten auf 
die benachbar ten Pflanzenwiesen (Zostera) zurtickzufiihren ist, w~ihrend in entfernteren 
Zonen die vom Plankton erzeugte tote organische Masse vorherrscht und eine Vera rmung  
d e r  Bodenfauna Zur Folge hat. Wenn hier auch sicher noch eine Reihe anderer Momente 
mitspielen - -  Tiefe, Lichtmangel usw. - -  so ist der grot~e Gesichtspunkt doch festzuhalten. 

Die Zostera-Felder fehlen in  unserem Gebiet, wo die entsprechende Zufuhr neuer  
organischer Substanz durch Algen - -  besonders Brauntange - -  ersetzt wird. Es wurde 
frtiher von den sich zeitweise am Boden der Rinne anhfiufenden Algenmengen berichtet, 
und wir haben Grund zu der Annahme, dat~ diese den wichtigsten Detritus-Lieferanten 
in diesem Gebiet darstellen. Nur im Siidosten dringt eine Zunge des feinen Elbschlickes 
in die Rinne hinein, der sehr reich an organischen Substanzen ist (Stat. 29 hat den h6chsten 
Gehalt der Rinne !). In die anderen Teile des Gebietes wird eine Zufuhr des ,,Flut~detritus" 
vermieden,  da hier nur in Ausnahmef~illen Elbwasser  eindringt. Wir nehmen nun an, dab 
die Algen eine besonders wertvolle Urnahrung darstellen, durch deren Aufarbei tung die 
reiche Fauna in der Rinne ihre LebensmSglichkeit finder. 

Ausgehend von Planktonuntersuchungen teilt WULFF (1925) den meerischen Detritus 
nach seiner  Herkunft  in zwei Gruppen ein : einerseits s tammen die Bestandteile vom Fest- 
land, wobei  die Verfrachtung ins Meer durch die Fltisse geschieht, andererseits bildet das 
Meer selbst den Ort des Entstehens. Bei der l e t z t e r e n  Gruppe unterscheidet er 5 Ur- 
sprungsstoffe:  

1. Die Benthos-Pflanzen. 
2. Abgestorbene Plankton-Pflanzen. 
3. Ueberreste von Plankton-Tieren. 
4. Ueberreste und FiLkalien der zwischen den Benthospflanzen lebenden litoralen Tierfauna. 
5. Ueberreste der Tiere des unbewachsenen Meeresbodens. 

Die feinen Detritusteilchen bleiben lange im Wasser  suspendiert  und werden an 
ruhigen Stellen abgelagert.  

In dem Ueberblick tiber die hydrographischen Verh~ilnisse wurde gezeigt, dab wir 
in den tieferen Wasserschichten der Rinne h~iufiger Wasser  antreffen, das - -  auger  dem 
Hinundherpendeln durch die G e z e i t e n -  keine Bewegung besitzt, also als selbst~indiger 
WasserkSrper  l~ingere Zeit in diesem Gebiet erhalten bleibt. Genau wie bier lebende 
Larven zum Bodenstadium tibergehen, wird es zu einem Absetzen d e r  Planktonorganismen 
und des im Wasser  schwebenden Detritus kommen, die Folge also eine gesteigerte Zufuhr 
yon organischer Masse sein. Mit dieser Anschauung scheint die Feststellung der Korn- 
gr6fien im Widerspruch zu stehen, bei denen sich ja ein verh~iltnism~ii~ig geringer Anteil 
der Feinstfraktionen herausstellte.  Es sei aber an die Beobachtungen erinnert, die auf 
zeitweise auftretende ,Ausr~iumstrSmungen" schliet~en lassen, durch die feine Bestandteile 
herausgeschwemmt werden. Dadurch wird nattirlich ein Entzug yon organischer Substanz 
bewerkstelligt, der aber  zur Folge hat, dal~ sich die frisch absetzenden Detri tusmengen 
nicht mit dem alten, wei tgehend aufgearbeiteten ,Mudd" vermischen. Vielleicht ist der 
Ausdruck berechtigt,  dai~ wir hier den Detritus in besonders  starker Konzentration vor 
uns haben. Die Verhinderung einer starken Feinschlickanh~iufung ist ftir die Tiere von 
grot~er Wichtigkeit, da wir den feinen Schlamm nicht als lebensfSrdernd ansehen kSnnen, 
so datll an diesen nur wenige Arten - -  diese aber oft in grofier Individuenzahl - - ,  wie 
Amphiura und Echinocardium, angepat~t sind. 

Es ist wohl auch der Ursprung des Detritus nicht gleichgtiltig: Die yon den Fliissen 
ins Meer gebrachte organische Masse lagert sich in dem ,Flut~mtindungsbezirk" siidlich 
von Helgoland ab, und hier stellte PRATJE (1931) die h6chsten Humuswerte  (bis 3,2 %) der 
ganzen Nordsee lest. Ueber  den Nahrungswert  dieses Detritus liegen keinerlei Unter- 
suchungen vor ;  die Elbschlieke sind aber wohl w~ihrend der langen Verfrachtung schon 
so weitgehend zerrieben und aufgearbeitet  worden, dat~ ihnen kein hoher N~ihrwert mehr 
zuzuschreiben ist, im Gegensatz zum Schlick der Rinne. Hierfiir spricht auch die grot~e 
BakterienzahI in dem letzteren Gebiet;  ebenso erwiesen sich die ZeUulosezerstSrer hier viel 
reicher vertreten als im Elbsehlick. Es ist wohl z u  vermuten,  dat~ in Gegenden, wo viele 
Algen abgelagert  werden, die Bakterienzahl immer besonders hoch ist, w~ihrend die durch 
die Fltisse ins Meer gebrachte organische Masse zu einem groflen Tell sehon zu stark auf- 
gearbeitet  ist, um noch eine reiche Bakterienflora zu erzeugen. 

4* 
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Um die Ansicht ,  daft die organische Substanz der Rinne vorwiegend von Algen 
ihren Ursprung nimmt, zu stfitzen, suchte ich nach einer MSglichkeit, dies festzustellen: 
Wohl sieht man manchmal kleine Zellpartien und sogar Algenteile im Detritus, eindeutig 
sind aber  solche Untersuchungen nicht. Die festwachsenden Meeresalgen sind allen anderen 
Pflanzen gegenfiber durch ihren J o d r e i c h t u m ausgezeichnet, und ich versuchte nun auf  
Anregung yon Prof. HAGMEIER, das im Boden enthaltene Jod als Indikator ffir die Menge 
der abgelagerten Algen zu benutzen. Dabei ergaben sich am Boden der Rinne z. T. so 
hohe Jodwerte,  daft diese fast den der Laminarien erreichten: Tabelle 6 1). 

Ueber  den Jodgehait  yon Meeresalgen liegen e i n e  grof~e Reihe yon Angaben  vor; 
fiir unsere Zwecke besonders  brauchbar  ist die Untersuchung Helgol~inder Tange yon ALBERT 
und KRAUSE (1919), die angestellt worden war, um die MSglichkeit einer Gewinnung yon 
Agar-Agar zu prfifen (die Jodbest immungen wurden nach einer kolorimetrischen Methode 
ausgeffihrt). Es sei auf  die in dieser Arbeit  enthaltene Tabelle verwiesen. Einen be- 
sonders hohen Jodgehalt  weisen die Laminarien auf, die ja auch als Hauptdetri tusl ieferanten 
ftir die Rinne in Frage kommen. Besonders in den Bl~ittern kann er Werte  yon fiber 1 ~ 
der Trockensubstanz aufweisen. Auch F u c u s  zeigt ~ihnlich hohe Werte.  

Es wurde versucht,  aus der im Bodeu enthaltenen Jodmenge auf die Menge der 
abgelagerten Algen zu schlieften, ]edoch sind derartige Berechuungen noch zu unsicher, 
da wir nicht wissen, wie lange das Jod im Boden bleibt usw. Sicher geht es mit dem 
Detritus auch in die Tiere fiber. Oben wurde schon erw~ihnt, daft der Jodgehalt  des 
Bodens in der Rinne an manchen Stellen fast den der Laminarien erreicht, und fiber 
diesen kann er wohl schwer hinausgehen. 

Wenn wir also auch nicht in der Lage sind, quantitative Berechnungen fiber die 
Beteiligung der Algen an der Detritusbildung anzustellen, so kSnnen wir doch sagen, d a f t  
diese wenigstens in der Rinne als Hauptl ieferanten anzusehen sind. Auch im Boden vom 
,Krautplatz" nSrdlich von Helgoland, der yon h~iufiger festzustellenden Algenablagerungen 
seinen Namen hat, ist ein starker Jodgehalt  zu ermitteln. Auch der Elbschlick enth~Ut 
Jod, das auf eine gewisse Beteiligung von Algen schliet~en l~ift; im Verh~iltnis zu dem 
hohen Anteil an organischen Stoffen und der Staubfraktion ist aber der Hundertsatz des 
Jodgehaltes hier sehr gering. - -  Mein Material reicht noch nicht aus, um die Frage der 
Verwendung des Jodes als Indikator ffir den Anteil der Algen bei der Detritusbildung 
restlos zu kl~iren ~), jedoch kSnnten weitere Untersuchungen auf diesem Wege wichtige 
Ergebnisse fiber die Umsatzverh~iltnisse am Meeresboden ergeben. 

d) Die Bodenverteilung. 

Die ausgefiihrten Untersuehungen fiber die Zusammensetzung des Sedimentes er- 
mSglichen uns jetzt, einen Ueberblick fiber die Bodenverteilung in der Rinne zu bekommen.  
Aus allen Einzeluntersuchungen zusammen ist die Karte Abb. 16 entstanden. Hier wurde  
ein neuer  Weg versucht,  diese Sedimentverteilung zur Darstellung zu bringen. Bei den 
bisher fiblichen Karten sind wohl die einzelnen BSden unterschieden, diese aber  gegen- 
einander durch scharfe Linien abgegrenzt. Nur in seltenen F~illen wird dies den wirklichen 
Verh~iltnissen entsprechen, da meist breitere Uebergangszonen zwischen den verschiedenen 
Bodenarten bestehen. In der Karte 16 wurde nun versucht, die 4 Komponenten S c h l i c k -  
Sand - - S c h i l l -  Steine gesondert wiederzugeben. Die hierzu gew~ihlten Symbole sind aus 
der Karte zu ersehen. Die einzelnen Komponenten wurden dann den natfirlichen Ver- 
h~iltnissen entsprechend in verschiedenen Mischungsgraden zusammengebracht,  wodurch 
besonders  auch die Uebergangszonen deutlich werden. 

Das so gewonnene Bild zeigt uns drei grot~e Hauptgebie te :  Zun~ichst die grofte 
Schlickzone, die das Bert und den nSrdlichen Abhang der Rinne einnimmt. Die Sand- 
beimischung ist ziemlich hoch, so daft wir hier den ftir die Rinne charakteristischen 
, sandigen Schlick" vor  uns haben. Besonders gekennzeichnet wird dieses Gebiet aber  
durch file starke Schillkomponente. Als Zentralgebiet des Schills erkennen wir die tiefste 
Stelle der Rinne um Stat. 8, ferner wird ein Ausl~iufer nach Station 21 deutlich. Am 
nSrdlichen Abfall geht die Schlickbeimischung etwas zurfick, w~ihrend der Schill hohe 
Werte  aufweist. Hier finden sich auch einige Steine, die aber auch in diesem G e b i e t  

1) Die Jodanalysen nach der Methode yon FELLENBERG (1926) fiihrte Herr Dr. CAUER, Chemiker am 
Berliner Hauptgesundheitsamt, aus, dem ich hierzu die feuchten Bodenproben schickte. Ffir seine mtihevolle 
Arbeit bin ich ibm zu grol~em Dank verpflichteL 

2) Es mud auch die Frage geprtift werden, wieweit andere Organismea, die Jod speichern (Plankton , 
Flustra usw.), eine Anreicherung des Jodes im Boden bewirken. 
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eine nur unbedeutende Rolle spielen, w~ihrend sie in den anderen Teilen der Rinne fast 
g~inzlich fehlen. Im Westen wird dieses Schlickgebiet allm~ihlich sandiger, und auch die 
Schillmenge nimmt langsam ab. 

Als ein zweites groi~es Hauptgebiet  erkennen wir eine zungenfSrmig in die Rinne 
vorstoi~ende Zone fast reinen Schlickes im Siidosten des Untersuchungsgebietes (bei Star. 29). 
Der Schillanteil ist hier sehr klein, und auch die Sandbeimischung ist nur geringftigig: 
So entsteht ein sehr zfiher und weicher Schlick, von dem oben (S. 21) schon die Rede 
war, und den wir als einen Vorstot~ des weichen Elbschlickes aus dem ,Flu~mfindungs- 
bezirk" PRATJE'S in die Rinne auffassen.  Die Grenze dieses Gebietes gegentiber dem Rinnen- 
schlick ist ziemlich scharf, was besonders durch die Schillverteilung deutlich wird. 

48" 49" 7050 ' 51" 52' 53" 54' 55" 56' 57' 

10' 10' 

9 �84 9 '  

5407 7' 540 
48' o Sand 49' ,7o~., ~---Schlic~ 51" 52' 53' 54' 55' 56' 57' 

�9 5teine " 'J~ l j  j $chi l l  

Abb. 16. Kar te  der S e d i m e n t v e r t e i l u n g  in  der Rinne.  Die Dars te l lung  re ich t  bis  zur 30 m-Linie .  Das nSrdl ich  
h i e rv on  ge legene  GerOllgebiet,  das in die Abras ions t e r r a s se  i ibergeht ,  i s t  n i ch t  berf icks icht ig t  worden .  

Auch im Westen findet das weiche Schlickgebiet eine deutliche Begrenzung durch 
eine dritte Zone, die den oberen Sfidhang der Rinne einnimmt und ebenfalls schillarm ist. 
Die Schlickkomponente ist sehr zurfickgegangen oder fehlt ganz. Wir haben  es hier mit 
feinem harten Sand zu tun. Oben wurde schon darauf hingewiesen, dat~ sich diese Sand- 
zone zwischen das feine Elbschlickgebiet und den Rinnenschlick schiebt und nur im Siid- 
osten der Rinne eine Zunge des erstgenannten Schlickes hereinl~it~t. I m  Westen geht die 
Sandzone allm~iblich in den Rinnenschlick fiber, der dadurch nach dieser Seite hin langsam 
seine Eigenarten verliert. 

VI. Die Entstehung der Rinne. 

Die gesamte faunistische Sonderstellung der Helgolfinder Rinne hat letzten Endes 
ihre Ursache in der morphologischen Gestalt dieses Meeresgebietes.  Auf die isolierte Lage 
in der siidlichen Nordsee ist in der Einleitung hingewiesen worden. Eigenartig bleibt 
dabei, dat~ sich diese Rinne in wenigen Kilometern Abstand v o n d e r  Buntsandstein-Auf- 
ragung yon Helgoland hinzieht. Allerdings finder sich diese Eintiefung nicht an der 
Grenze von Buntsandstein und Oberen Kreide, sondern innerhalb der Oberen Kreide 
selbst, was scheinbar oft bei den bisherigen Erkl~irungsversuchen nicht beachtet  worden ist. 
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All dies gibt AnlaB, uns n~iher mit der Entstehung der Rinne zu besch~iftigen und 
die F rage  aufzuwerfen, ob ein Zusammenhang zwischen ihrer Entstehung und der Ent- 
s tehung yon Helgoland zu linden ist. 

Durch die Sedimentablagerungen bleibt der eigentliche Boden der Rinne ver- 
borgen, und da die Dicke des Sedimentes nicht festzustellen ist, kann auch nichts fiber 
die wahre Tiefe der Einsenkung ausgesagt  werden. 

Das Nordseebecken i iegt  zu einem grofien Teil im Gebiet der saxonischen Bruch- 
schollen-Tektonik. Einzelne Schollen sanken ab, andere stiegen auf. Seit dem Karbon 
haben  die Bewegungen des Einsinkens fiberwogen, und nach GR1PP (1937) kSnnen schon 
frfiher aufgetretene Zerrungen der Grund zum Einsinken des Nordseebeckens gewesen sein. 
Gegen Ende des Terti~irs hob sich das Nordseegebiet,  u n d  das Meer wich nach Norden 
zurfick. In diese Zeit fiillt auch die Heraushebung der Gesteine in der Umgebung yon 
Helgoland. Dann kam es im Diluvium erneut  zu Meereseinbrfichen. Die relative Heraus- 
hebung  der Insel an einer Verwerfung betrug fiber 1000 m. Die sofort bei der Heraus- 
hebung  einsetzende Verwitterung und Abtragung, ferner  die abschleifende T~itigkeit des 
Eises wirkten zusammen, um diese halbhorstartige Aufragung bis zu ihrer heutigen HShe 
zu erniedrigen. 

Die Eismassen und die dadurch bedingten hydrographisehen Verh~iltnisse haben 
nach PRATJE (1923) Veranlassung zur Entstehung der Helgol~inder Rinne gegeben:  Zur 
Zeit, als Nordwestdeutschland schon eisfrei war, verhinderte das Eis, das sich bis zur 
heutigen Sfidkfiste der Ostsee und Schleswig-Holstein zurfickgezogen hatte, den AbfluB der 
deu t schen  Mittelgebirgsflfisse nach Norden. Diese vereinigten sich mit den Gletscher- 
schmelzw~issern zu einem groBen FluB, der am AuBenrand des Eiskuchens in einem breiten 
Urstromtal gegen Nordwesten floB. Das Tal dieses groBen alten Elblaufes lief, da die stidliche 
Nordsee noch trocken lag, im Westen um Helgoland herum und erreichte 5stlich der 
Doggerbank das damalige Meer. Nach PRATJE (1923) soll nun die Helgol~inder Rinne ein 
Talstiick dieser Urelbe sein. HAGMEIER (1930 C) ftihrt dagegen an, dab die Rinne daffir zu 
schmal ist. Eine maBstabsgetreue Profilzeichnung (Abb. 5 a) ergibt aber, daB die BSschungs- 
winkel der R~inder ohne weiteres Stellen des heutigen Elbtalrandes gleichzusetzen w~iren. 
Im fibrigen mag vielleicht auch sp~iter durch besondere StrSmungsverh~iltnisse nach der 
Meerestiberflutung das Tal welter fiberformt worden sein. Es kann aber  auch die An- 
nahme gerechtfertigt sein, daB die yon Sfiden kommende Urelbe durch das Helgol~inder 
Gebirge zu einem Umbiegen nach Nordwesten gezwungen wurde, so daft hier eine Prall- 
stelle entstand. Die harte Lage der Rinne an dem Felssockel Helgolands k6nnte so er- 
klfirt werden. 

Ffir die Auffassung WASMUND'S (1926 S. 108), dab die Rinne eine alte Elbmfindung 
sei, ist kein Grund zu ersehenl).  

Eine zweite Erkl~irung der Entstehung der Helgol~inder Rinne geht tektonisch vor  
und bringt die Rinne in Beziehung zur geologischen Entstehung Helgolands. Wenn auch 
die Lage hart an der Felskante als Prallstelle eines Flusses gedeutet  werden kSnnte, so 
bleibt diese Lage doch auffiillig. Vor allem stiiBt man auf Schwierigkeiten, wenn man 
diesen alten Elblauf in seiner Erstreckung weiter nach Norden und Stiden verfolgen will: 
Nach Sfidosten und Nordwesten verflacht sich die Rinne bald, einzelne tiefere LScher, die 
e twa in dem angenommenen Lauf der Urelbe weiter zur Doggerbank liegen, geben doch 
keinen rechten Talzusammenhang. Es ist nicht ohne weiteres einzusehen, weshalb gerade 
har t  an der Insel das Tal erhalten blieb, w~ihrend es in den benachbar ten Meeresgebieten 
einnivelliert worden sein soll. 

Die zweite Theorie geht davon aus, dab das Herausheben einer Scholle von 
mannigfaltigen Bruchvorg~ingen begleitet ist. Ziemlich allgemein wird heute der Helgol~inder 
Buntsandsteinsockel als ein Salzhorst gedeutet,  und viele Verwerfungen am Felsen sind 
Beweise ffir zahlreiche Briiche. Im Zusammenhang mit solchen Bruchvorg~ingen soll nun 
auch die Helgol~inder Rinne eingesunken sein, so dat~ wir es also mit einem echten Graben- 
bruch zu tun hfitten. Eine Schwierigkeit bei dieser Theorie bedeutet ,  dab - -  wie oben 
erw~ihnt - -  die R i n n e  nicht an der Grenze Bun t sands te in - -Obere  Kreide liegt, wie wit  
es bei einem Bruch erwarten miii~ten. Vielleicht ist es aber  mSglich, die beiden bisher 
besprocbenen Theorien miteinander zu vereinen:  Man kann annehmen,  dab wir es im 
Gebiet der Helgol~inder Rinne mit einer geologischen Schw~ichestelle zu tun haben,  deren 
Auffindung dem FluB durch eine schwache Depression erm6glicht wurde, so dab durch 
ihn dann die Ausarbei tung der Rinne f ibernommen wurde. M6glicherweise war  diese 

1) Prof. WASMUND sieht nach frdl. Mitteilung heute diese Deutuag ebenfalls als unhaltbar an. 
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Depression mit diluvialen Abtragungen ausgeftillt, die ein Ausr~iumen noch erleichterten. 
Wir wtirden dann die Entstehung als Graben ins Diluvium verlegen, w~ihrend die Aus- 
r~iumung erst im Postglazial erfolgt w~re. Die oben angeffihrten Schwierigkeiten einer 
solchen Deutung als FluBlauf sind aber auch damit nicht behoben. 

Dr. Vomw (Halle) machte reich noch auf  eine weitere EntstehungsmSglichkeit auf- 
merksam, die ebenfalls die Rinne in Zusammenhang mit der geologischen Entstehunff 
Helgolands bringt, jedoch nicht auf die alte Grabenbruch-Theorie zurfickgeht. In der 
Arbeit von WEIGELT und VOIGT (1931) tiber die Trtimmererzlagerst~itten im Nordwesten 
des Harzes ist die Beobachtung yon Bedeutung, dat~ sich hier an der Ftanke yon Salz- 
aufsattelungen als Auswirkung eines Salzabwanderungsvorganges groBe Sandsteinschichten 
(M~ichtigkeit bis 230 m) finden. WEIGELT vermutet daher, da~ die Salztektonik den 
Bildungsraum des Sandsteins besonders vertieft hat. VOmT land im nordwestlichen Harz- 
vorland Exklaven von Quadratenkreide ,,in kleinen Mulden in der Nachbarschaft von 
SalzstScken". WOLDSTEDT (1929) stellte entsprechende Terti~rmulden in der Umgebung von 
Braunschweig und besonders im Gebiet des StaBfurter Sattels fest und begrfindete die 
Ansicht, daft durch Salzabwanderungen zu den S~itteln hin Senkungen entstehen, ,die nicht 
mehr tiber dem Muldentiefsten liegen, sondern dem Sattel gen~hert sind ~, d a i m  Ueber- 
gangsgebiet vom Sattei zur Mulde am ehesten instabile Zust~inde in der Salzwanderung 
herrschen. Diese Senken liegen ganz entsprechend der Tiefen Rinne einige Kilometer 
yon den Salzhorsten entfernt. Da sie dutch ein einfaches Nachgeben der Schichten ent- 
standen sind, ist die Heranziehung von Bruchvorg~ingen nicht notwendig. Durch die Salz- 
abwanderung wurden dann nach Vomw gtinstige Bedingungen ftir die Anh~iufung von 
Sedimenten geboten, wodurch diese Mulden heute mit m~ichtigen Sandstein- und Kreide- 
schichten ausgefiillt sind. - -  Die Rinne liegt auch an der steilen Kante des Helgol~inder 
Horstes, wo der grSBte Auftrieb des Salzes stattfand. Dr. VOIGT hat die Absicht, diese 
neuen Gedankeng~inge ffir das Gebiet der Tiefen Rinne in einer eigenen Arbeit zu ver- 
5ffentlichen, so dab sich hier eine weitere Darstellung ertibrigt. - -  

Bei den tektonischen Entstehungstheorien mtissen wir die Ausarbeitung der Rinnen- 
vertiefung im Postglazial annehmen, da die Rinne sonst von diluvialen Gletscherablagerungen 
ausgeftillt worden w~re. Bei allen Deutungen muB also die Entstehnng der heutigen 
morphologischen Gestalt in postglaziale Zeiten verlegt werden. 

Als weitere EntstehungsmSglichkeit w~re noch denkbar, dab die Rinne allein durch 
die MeeresstrSmungen geschaffen wurde. Es w~ire dabei an Stromstauungen am Helgo- 
l~nder Felsen und damit verbundene Wirbelbildungen zu denken, durch welche die 
StrSmung hier auskolkend gearbeitet h~itte. Eine solche Deutung ist nattirlich nicht von 
der Hand zu weisen, obgleich es schwer denkbar ist, wie allein durch Stromstauungen 
und Wirbelbildungen eine solche Vertiefung in dem harten Untergrund geschaffen sein soll 1). 

Ganz allgemein sind aber die hydrographischen Verh~iltnisse die Ursache daftir, 
dab die Rinne heute noch als Vertiefung besteht, worauf in dem Abschnitt fiber die 
Hydrographie eingegangen wurde: Erstens waschen zeitweise auftretende Ausr~umstrSme 
die abgesetzten feinen Bestandteile zu einem grot~en Teil wieder aus, und zweitens wird 
das Eindringen yon schlickftihrendem Elbwasser in die Vertiefung der Rinne verhindert. 

C. Die Tierbesiedlung der Rinne. 

I. Technisehe Bemerkungen. 

a) Das Aussuehen und Z~ihlen der Tiere.  

In dem schillreichen Boden der Rinne wird es nie mSglich sein, auch die kleinsten 
Tiere quantitativ auszusuchen, da sich z. B. kleine Wiirmer und Amphipoden in Schnecken- 
geh~iusen usw. verborgen halten k6nnen. Verlassene Wurm- und Cerianthus-RShren bilden 
beliebte Schlupfwinkel, die daraufhin untersucht werden mfissen. Die sonst im Schill 
leicht tibersehbaren braunen Echinocyamus werden nach ihrem Tode durch einen Farb- 
umschlag grtin und kSnnen bei einer sp~iteren Kontrolle des Siebrestes gefunden w e r d e n . -  

1) Prof. PRATJE hat  die Absicht,  in niichster Zeit eine schon auf der Tagung der Geologischen 
Vereinigung in Frankfur t  a. M., Januar  1938, kurz berichtete  Theorie zu verSffentl ichen,  nach der er die 
heut ige Form verschiedener  un termeer i scher  Rinnen in der Ost- und Nordsee - -  darunter auch die Helgol~inder 
Tiefe Rinne - -  auf das Wirken von  Stromstauungen an Bodenaufragungen zuriickftihrt (Geol. Rundschau, 28, 
S. 645), Wobei abe t  auch frtihere tektonische Gegebenhei len eine Rolle spielen k(innen. 
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Bei einer  gen i igend  sorgf~iltigen Durchs ich t  k a n n  aber  der  Prozen tsa tz  aller nicht  g e f u n d e n e n  
Tiere  bis fast  auf  Null herabgedrf ick t  werden .  

Von der Genauigkeit der Z~ihlungen ist ein groi~er Tell der Ergebnisse abh~tngig. Hierbei mui~te 
darauf geachtet werden, dab auch wirklich nur lebende Tiere mitgezfihlt wurden. So bleiben teilweise die 
Klappen abgestorbener Muscheln zusammen und erhalten einen Sehlickkern, der sie auch gewichtsm~ittig 
nicht von lebenden unterscheiden l~ii~t, so dai~ dle Schalen erst geiiffnet werden mfissen. Auch RShren von 
abgestorbenen Polychaeten und PhoroMs bleiben lange im Zusammenhang; und erst die Pr~iparation ergibt, 
ob sie noch einen Wurm enthalten. Ebenso mui~te bei Hydrozoen festgestellt werden, ob der Stock noch lebte. 

Da m a n c h e  Tiere sehr  leicht ze rb rechen ,  w u r d e n  nur  die KSpfe gez~ihlt, und  nu r  
dann ,  w e n n  es k lar  war ,  dat~ z. B. ein Hin te rende  eines W u r m e s  zu e inem Tier gehSrte,  
dessen  Vorderende  ve r lo ren  g e g a n g e n  war ,  wurde  es mitgeziihlt,  in der  Liste abe r  als 
solehes ve rmerk t .  

b) Das Bestimmen der Tiere. 

S~imtliche Tiere bes t immte ich selbst, liet~ abe r  nati ir l ich zwei fe lhaf te  Ar ten  durch  
Spezial is ten kontrol l ieren.  Soweit  i rgend mSglich, w u r d e  die B e s t i m m u n g  bis zur  Ar t  
durchgef i ih r t l ) .  Die Bes t immung  erfolgte nach  MSglichkeit am l ebenden  Tier. Nur  d a n n  
w a r  z. B. bei  Nemer t inen  eine genaue  E r k e n n u n g  der A r t m e r k m a l e  mSglich. Po lychae t en  
mui~ten v ie l fach  vo rhe r  abgetStet  werden,  um die oft zur  E r k e n n u n g  no twend ige  Pr~ipara- 
t ion der  Pa rapod ien  usw.  ausf i ihren zu  k(innen. 

Die haupts~ichlich zur  Bes t immung  benutz te  L i te ra tu r  ist im Schr i f t enverze ichn is  
a n g e g e b e n ;  in der  Regel  w u r d e n  die A n g a b e n  m e h r e r e r  Biicher vergl ichen.  

e) Gr~flenmessungen. 

Bei allen h~iufiger v o r k o m m e n d e n  Tieren, de ren  KSrper  eine g e n a u e  Messung 
ermSglicht,  wurde  die GrSi~e un te r  dem Binokular  festgestellt.  Die Tiere w u r d e n  dazu  
n a c h  v o r h e r g e h e n d e r  E n t f e r n u n g  des ~iui~erlich anha f t enden  Wasse r s  auf  eine Glas- 
p la t te  mit e ing rav ie r t e r  mm-Ein te i lung  gelegt.  So wa r  es miiglich, die GrSt~e noch  auf  
1/10 m m  zu sch~itzen, was  zur  Fes ts te l lung der  GrSi~enzunahme oft  von  W e r t  ist. 

Im allgemeinen wurde die griifite L~inge gemessen, worunter jedoch nur die L~nge des KC)rpers 
selbst zu verstehen ist. Bei Seeigeln wurden also die Stacheln, ebenso wie bei Muscheln ein eventueller 
Ueberzug von Hydrozoeu abgerechnet. Bei Seesternen und Schlangensternen ist der Durchmesser der Scheibe 
die sicherste Griii]enangabe, da sich das Verhfiltnis der Arml~inge zur Scheibengriit~e innerhalb der Entwicklung 
~iudert und vor allem auch, da bei dieseu zerbrechlichen Tieren die Arme oft verletzt sind. Angegeben 
wurde stets der gr(ii~te Scheibendurchmesser. 

Es empfiehlt sich, vor allem Echinodermen erst naeh der AbtStung zu messen, da die sich be- 
wegenden Tiere die Ablesung erschweren, und eine eventuelle Schrumpfung zu gering ist, um bei der 
Messung eine Rolle zu spielen. Bei Wiirmern siud Gr(ii]enmessungen in den meisteu Fiillen nicht angebracht, 
da die Lfinge eines Tieres groi~en Ver~inderuugen unterworfeu sei kann. Dazu kommt noch, dai~ zartere 
Wiirmer oft verletzt sind und so eine Lfingenangabe unm(iglich machem Anders liegen die Verh~iltnisse bei 
den Arten mit festen Gehfiusen, wo die RShreul~inge zur Feststellung des Wachstums usw. dienen kann. 
Bei Pectinaria ist die hintere Spitze der RCihre oft verletzt, jedoch kann bier aus der Form der RShre auf 
die wahre L~inge geschlossen werdea. Bei Hydrozoen ist die Angabe der Stockgr~i~e von Wert. 

d) Gewiehtsbestimmungen. 

Um e inen  E indruck  v o n d e r  Ver te i lung  lebender  o rgan ischer  Subs tanz  auf  e inem 
bes t immten  Meeresboden  zu b e k o m m e n ,  genfigt  es nicht, allein die Zahl der  Ind iv iduen  
zu ermit teln,  sonde rn  in jedem Falle mtissen Gewich t sbes t immungen  die A n g a b e n  fiber 
Zahl  und  Griii~e erg~inzen, wie dies seit PETERSEN bei B o d e n t i e r u n t e r s u c h u n g e n  a l lgemein  
iiblich ist. Jede  Ar t  wurde  ffir sich g e w o g e n  und  zwar  die Ind iv iduen  einer  Ar t  zu sammen .  
Nur  dort,  wo aufffillige GrSt~enunterschiede bes tehen,  geben  Einzelw~igungen der  Tiere 
ein besse res  Bild. So k a n n  der  Untersch ied  y o n  zwei in e inem Bodengre i f e r  g e f a n g e n e n  
5,2 und  1,6 cm l angen  Upogebia deltaura noch  besser  als du rch  die L~ingenmessung d u t c h  
die Einze lgewichte  dargeste l l t  w e r d e n :  2,63 g bezw. 0,06 g. W e n n  bei  Wf i rmern  L~ngen-  

1) Herrn Dr. H. AUGENER in Hamburg und Herrn Dr. MEUNmR, Helgoland, bin ich ftir die Nachbe- 
stimmung einer Reihe von Polychaeten dankbar. Erst mit ihrer Hilfe war mir z. B. die Unterseheidung der 
verschiedenen Nephthys-Arten m~iglich. --  Herrn Dr. HERTLING, Helgoland, der mich auch in die Systematik 
der Mollusken einfiihrte, iibergab ich die yon mir nicht genau bestimmbaren Muscheln uud Schnecken, be- 
sonders auch aus den Siebresten, woes sich oft darum handelte, noch bei kleinen Bruchstiicken die Art zu 
erkennen. Ihm und allen anderen Herren der Biologischen Anstalt, die mir wertvolle Ratschlfige und Hin- 
weise gaben, bin ich zu gro~em Dank verpflichtet. 
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messungen fehlen, zeigen die Gewichte Unterschiede der Individuen einer Art; z. B. in 
einem Fang 2 Glycera alba von 0,24 bezw. 0,0t g. 

In fiblicher Weise wurden  die Tiere auf Fi l t r ierpapier  getrocknet  und dann auf einer  Hornschalen- 
wage auf 1/lOO g genau gewogen.  In jedem Fall  wurde  das Gewicht  der Tiere so wie sie durch den Boden- 
greifer  erfai~t worden waren, fes tgestel l t ;  bei  Bruchstficken wurde  also nicht  auf das Gewicht  des ganzen 
Tieres geschlossen, da solche Vermutungen  zu ungenau sind. Bei Wfirmern, die durch das Sieben usw. 
hfiufiger zerbrochen sind, mug  dies berticksichtigt  werden, doch kSnnen hier durch den Vermerk ,Bruch-  
stfick", ,Vorderende"  usw. Fehlschlfisse vermieden  werden. 

Bei RShren bauenden Arten wurden  die Tiere ohne Rtihre gewogen, aut~er bei  Phoronis und dem 
Polychaeten Owenia fusiformis, da hier  ein Herauspr~iparieren aus den RShren sehr schwier ig  ist und meist  
das Zerreit~en der Tiere zur Folge hat. Die angegebenen Gewichte sind also bei diesen beiden Arten 
wesentl ich zu hoch, worauf  aber  bei jeder  Fangliste durch den Vermerk ,mi t  RShre" h ingewiesen wurde. 
Von al len Umrechnungen wurde hier  abgesehen. 

Auf die Genauigkeit  der Wfigungen mug noch mit  einigen Worten eingegangen werden.  - -  Es hat  
keinen Zweck, die Tiere ffir die Wfigungen lange vorzubehandeln,  da die Zufiill igkeiten das Gewicht  in viel  
stfirkerem Mai~e beeinflussen. Alle Tiere wurden - -  wie schon ausgefiihrt  - -  auf Fi l t r ierpapier  getrocknet,  
so daft alles ~ul~erlich anhaftende Wasser entfernt  war. Nach der GrSfie der F~tnge, der Miiglichkeit 
einer sofortigen Best immung usw. ergab sich, ob die W~igung gleich in fr ischem Zustand oder  erst nach 
Konservierung in Formol  erfolgen konnte.  Eventuel l  hierbei  auftretende Gewichtsunterschiede sind zu gering, 
um eine Rolle zu spielen, vor  allem, wenn man bedenkt,  dal~ abgebrochene Arme, wie sie bei Schlangen- 
sternen sehr  h~iufig vorkommen,  oder ein verlorengegangenes Hinterende bei Wfirmern das Gewicht  in v ie l  
st~irkerem Maf~e beeinflussen. Bei Muscheln, wo fiber die H~ilfte des Gesamtgewichtes  auf die Schalen ent- 
f~illt, bewirkt  eine etwa im Mante l raum zurfickgehaltene, kleine Menge Wasser eine so geringe Aenderung 
des Muschelgewichtes,  dat~ sie vernaclil~issigt werden  kann. 

Ueber den Wert einer Art als Nahrung kann uns das Gewicht doch nur un- 
genfigende Auskunft geben; im Gegenteil ist ein sehr hohes Gewicht meist an unver- 
dauliche Hartgebilde wie Kalkskelette usw. gebunden. Hier kSnnten nur Bestimmungen 
fiber das Trockengewicht des WeichkSrpers weiterffihren, fiber dessen Berechnung aus 
dem Rohgewicht aber noch ausreichende Untersuchungen fehlen 1). 

Durch die gleiche Vorbehandlung aller Tiere dutch einfaches Trocknen auf Filtrier- 
papier sind gentigend VergleichsmSglichkeiten zwischen den Arten und F~ingen gegeben, 
die innerhalb ihrer Grenzen vSllig ausreichen. 

II. Faunenl i s te .  

Die Liste der in der Rinne vorkommenden Tiere gliedert sich in drei Teile: Im 
Vordergrund stehen natfirlich die im Bodengreifer gefundenen Arten, welche die Grundlage 
dieser Arbeit bilden. Sie sind in der folgenden Liste wiedergegeben. Daneben ergaben 
die Siebrestuntersuchungen eine Reihe weiterer A r t e n -  Muscheln und Schnecken- - ,  die 
zum grSt~ten Teil in der Rinne gelebt haben oder leben. Diese sind in einer eigenen Liste 
(Abschn. C IV 6 b) im Zusammenhang mit den Siebrestuntersuchungen aufgeffihrt, und dort ist 
auch angegeben, ob die lebenden Tiere frfiher einmal in der Rinne gefunden worden sind. 

Eine gro~e Zahl anderer Arten bevSlkern nun noch die Rinne, die aber nicht in 
den Bodengreiferf~ingen festgestellt wurden, da sie zu welt auseinander leben, um mit 
Wahrscheinlichkeit im Bodengreifer gefangen zu werden und nur wenige oder keine Reste 
im Sediment hinterlassen. Es handelt sich hierbei vorwiegend um Tiere der Epibiose: 
Hydrozoen, Bryozoen und vor allem die grofien, r~iuberisch lebenden Echinodermen. Ueber 
diese Tiere sind mit unseren bisherigen Mitteln keine quantitativen Untersuchungen m5glich. 
Ihre g~nzliche Vernachl~issigung in dieser Arbeit war nicht wfinschenswert, well keine scharfe 
Trennung zwischen ihnen und den regelm~ifiig im Bodengreifer zu findenden Arten mSglich 
ist. Viele waren auch nur durch Zufall einmal im Greifer enthalten, und diese wfirden 
dann mit in der Faunenliste erscheinen. Vor allem ist uns die Kenntnis der Epibiose ffir 
manche biologische Erscheinungen von Wert, enth~ilt sie doch viele r~iuberische Tiere, die 
durch ihre Lebenst~itigkeiten unmittelbar auf die Endobiose einwirken und auch innerhalb 
ihrer Arten die Sonderstellung dieses Lebensraumes zeigen. Auch viele seltene, von mir 
durch Zufall nicht gefundene endobiotische Tiere w~iren sonst unerw~ihnt geblieben. Z u r  
Erfassung dieser Tiere dienten gelegentliche eigene Kurren- und Dretschfanguntersuchungen, 
fe rner  gab die Durchsicht des Journals des Fischmeisters fiber die Fahrten und F~inge der 
Anstaltsschiffe seit 1923 (,Augusta-Journal") wertvolle Hinweise. Herrn Oberpr~iparator 

1) Nach Abschlui~ dieser Arbei t  erschien eine Untersuchung von H. RINKE ,Ueber  die chemische 
Zusammensetzung einiger Bodentiere  der Nord- und Ostsee und ihrer  Heizwer tbes t immung",  zu der HERTLING 
Biologische Vorbemerkungen schrieb (Helg. Wiss. Meeresuntersuchungen, Bd. 1, Heft 2, 1937). Hierdurch ist  
uns die M~iglichkeit gegeben, aus der chemischen Zusammensetzung und dem Heizwert  genaueres fiber die 
Bedeutung einiger Bodentiere als Nahrung auszusagen. 

5 
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HINRICHS (Helgoland) bin ich ffir die Erg~inzung meiner Faunaliste nach den Aufzeichnungen 
fiber seine Tierbeobachtungen dankbar.  Bei d e r  reichen Besiedlung der Rinne ist eine 
Vollst~indigkeit nicht zu erwarten, jedoch reichen die Unterlagen aus, um alle hier regel- 
m~it~ig vorkommenden Tiere verzeichnen zu k5nnen. - -  Die n i c h t i m  Bodengreifer gefundenen 
Arten sind ebenfalls in der folgenden Liste wiedergegeben und durch einen S t e r n  ge- 
kennzeichnet.  

Es sei ausdrticklich bemerkt, dal~ diese Tiere nur als Ergiinzung der Bodengreiferuntersuchungen 
angeffihrt sind, um ein umfassenderes Bild dieses Lebensraumes zn bekommen. Die genaue Untersuchung 
der  Epi- und Mikrofauna muff einer eigenen Arbei t  fiberlassen bleiben. 

Auch bei den Angaben fiber die endobiotisch lebenden Tiere ist immer zu berticksichtigen, dai~ 
diese nur ftir die Untersuchungszeit zutreffen, w~ihrend durch Fluktuationen usw. in manchen Jahren 
Aenderungen eintreten kiinnen. Soweit solche bekannt sind, wurde darauf hingewiesea. Die sp~iter zu be- 
:handelnde Frage, wieweit die Bodengreiferfiinge ein richtiges Bild geben, sei hier nur angedeutet. 

Vor den einzelnen Gruppen ist ein Bestimmungsbuch genannt ,  nach dem die 
Reihenfolge, Bezeichnung und Schreibweise der Arten erfolgte. Nur in den F~illen, wo 
der neueste Name noch unbekannter,  ein anderer aber  bisher am gebr~iuchlichsten ist 
und vor allem in der friiheren Bodengreiferliteratur vorwiegend verwendet  wurde, ist auch 
dieser angegeben. 

Foraminifera. 
L. I:{HUMBLER: Amoebozoa et Reticulosa (1928). 

E n d o b i o s e - A r t :  
Astrorhiza limicola Sandahl. 
Diese tiber 1 cm grot~ werdende monothalame Foraminifere (Abb. 27) ist aus der 
Nordsee von der Helgol~inder Rinne bekannt,  ferner fand sie HAGMEIER (1925) auf dem 
,Amrum-Schnit t" ,  und sonst tritt sie erst wieder im Skagerrak auf. In der Rinne 
bewohnt  sie harten, sehr sandigen Schlick, wie er sich am stidwestlichen und westlichen 
Hang finder. Trotzdem ein Uebersehen leicht mSglich ist, konnte diese leicht zerbrechliche 
Form aus von diesen Stellen s tammenden Bodenproben in grSt~erer Zahl ausgesiebt  
werden (bis 33 Stfiek in einem Fang). Besonders in  den Stationen 16 und-17 sind 
sie reich enthalten, ferner  sind Star. 3, 4, 10 und 25 zu nennen. In den anderen 
Gebieten der Rinne fehlt Astrorhiza g~inzlich. 
Der  Schlick enth~ilt noch eine grot~e Zahl kIeiner Foraminiferen, die durch das 1 mm- 
Sieb hindurchgehen und daher nicht untersucht werden;  ferner sitzen viele an Hydrozoen. 
FRATJE (1931) gibt eine Reihe von Foraminiferen aus der Rinne an, bei denen aber  
zweifelhaft ist, ob sie auch lebend hier vorkommen oder durch die StrSmungen hinein- 
gespfilt worden sind. 

Spongiaria. 
W. ARNDT: Porifera (1928). 

E n d o b i o s e - A r t :  
*Cliona celata Grant. 

Dieser in Muschelschalen bohrende Schwamm wurde mehrfach in Austernschalen und 
Buccinum-Gehfiusen aus der Rinne festgestellt. Ferner ist ein grol~er Teil der im Sediment 
liegenden Austernschalen mit den Bohrg~ingen durchsetzt. 

E p i b i o s e - A r t :  
*Leucosolenia botryoides Ell. u. Sol. 

Nach HINRICHS in der Rinne gefunden. 

Coelenteraten. 
H. BROCH: Hydrozoa (1828). 
F. PAx: Anthozoa (1928). 

E n d o b i o s e - A r t e n :  
Peachia hastata Gosse. 
Die kleine SandkSrner inkrustierende Art ist in der Rinne nicht selten. Im ganzen 
land ich 12 Stfick, 1- -2  in einem Greifer. 

Cerianthus llogdii Gosse. 
Im Schlickboden der Rinne fiberall verbrei tet  und h~iufig, w~ihrend sie sonst in der 
Deutschen Bucht seltener ist. In der Rinne fanden sich bis zu 7 Sttick in einem 
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Greifer; im ganzen fing ich 60 Tiere, die fleckenweise zusammen sa~en. Auch die 
dicken pergamentartigen R6hren liegen oft im Boden. Die im Aquarium in Sand- 
boden gesetzten Cerianthus erhoben ihre Tentakelkrone weir fiber die Bodenoberfl~che, 
w~ihrend sie sich im Schlick v(illig eingruben, so dat~ nur die Tentakel frei waren, 
die bei Beunruhigung ebenfalls in den Boden zurtickgezogen wurden. 

E p i b i o s e - A r t e n :  
Tubularia indivisa L. 
Nicht selten auf Muschelschalen und Steinen. 

Tubularia dumortieri van Beneden. 
Nicht selten. 

Perigonimus repens Allman. 
Sehr h~iufig auf lebenden Muscheln, besonders Nucula nucleus, bei denen dann die 
an die Bodenoberfl~che reichende Schalenzone filzartig iiberzogen wird. Manchmal 
ist tiber die H~lfte der Muscheln, jedoch ausschlieftlich ~iltere Tiere, mit Perigonimus 
bedeckt, w~hrend die jungen Muscheln wohl noch zu beweglich sind, um den Hydrozoen 
EntwicklungsmSglichkeiten zu geben. 

Euden&'ium rameum (Pallas). 
Selten. Bildete einen dichten Ueberzug auf einer Muschelschale. 

Halecium halecinum (L.). 
H~iufiger, besonders im westlichen Teil der Rinne. 

Calicella syringa (L.). 
Die kriechenden Kolonien sind selten. HARTLAUB (1894) gibt sic als ,~iu$erst gemein 
u. a. im SSW yon der Insel 42 Faden auf Sertularia cupressina ~ an. 

Hgdrallmania falcata (L.). 
Die h~iufigste Hydrozoe in der Rinne; die auf Musehelschalen sitzenden Kolonien 
bilden oft grol~e Bfischel. Auch abgestorbene St6cke bleiben noeh lange erhalten. 

Sertularia cupressina L. Im ganzen Gebiet h~iufig. 
*Campanularia verlicillata (L.). 

In Dretschf~ingen nieht selten. 

Laomedea (Obelia) genieulata (L.) und Laomedea (Obelia) gelatinosa (Pallas). 
Nicht selten auf Muschelsehalen und auch auf lebenden Wellhornsehnecken. Eine 
Unterseheidung der Arten ist oft wegen des schlechten Erhaltungszustandes der Thecen 
nur unsicher m6glich. 

Nach Aufzeichnungen von HINmCHS sind in der Rinne noeh gefunden worden: 

*Hydractinia echinata (Flem.) auf yon Einsiedlerkrebsen bewohnten Schneckengehiiusen. 

*Perigonimus vestila Allm. (Bimeria v.). 1930 auf einer Austernschale. 

*Bougainvillia flavida Hartl. auf Corbula- und Chione-Schalen. 
*Halecium tenellum Hincks. 

*Kirchenpaueria pinnata (L.) auf Austernschalen. 

*Cuspidella grandis (Hincks). 
Diese Art ist nach BROCH (1928) nut  von wenigen Fundorten bekannt: Britische Inseln 
und an leeren Austernschalen in der Tiefen Rinne. 

*Campanulina hincksi Hartl. auf Chioae,Schalen. 
*Lovenella clausa (Lov.) auf Corbula-Schalen. 

Alcyonium digitatum L. 
Im Bodengreifer finden sich nicht selten kleine, racist rote Kolonien, w~ihrend die 
Kurre sehr h~iufig gro$e StScke dieser ,,Meerhand" heraufbringt. 

Urticina felina L. (Tealia crassicornis O. F. Mfiller). 
Auf Austernsehalen, nicht h~iufig. 

*Metridium dianthus Ell. 
Diese planktonfressende Seenelke wird oft von Schleppnetzen heraufgeholt. 

5* 



36 Hubert Caspers 

Actinotho~ anguicoma (Price) (Sagartia a.). 
Mehrmals in Dretschf~ingen und im Bodengreifer (Benennung nach T. A. STEPnENSEN, 
1928 und 1935). 

Entoprocten. 
C. CoRI: Kamptozoa (1930). 

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

*Loxosoma phascolosomatum C. Vogt. 
Diese festsitzenden Scoleciden sind nach CORI in der Helgol~inder Rinne kommensalisch 
auf Phascolosoma gefunden worden. 

*Pedicellina cernua Pall. 
CORI gibt als Fundort  die Rinne an, wo die Art auf Hydroiden sitzt. 

Planarien. 

Nur in wenigen F~ingen waren kleine Planarien enthalten, d ie  aber keine Bestimmung 
erlaubten. 

Nemertinen. 
O. BORGEI~: Nemertini (1904). 

Die Literaturangaben fiber die Verbreitung der Arten sind ~iui~erst ltickenhaft, und 
auch FRIEDRICH (1936) erw~ihnt viele yon mir in der Rinne gefundene Arten noch 
nicht ffir die sfidliche Nordsee. 

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

Oerstedia dorsalis (Abildg.). 
Ist von Helgoland bekannt. Ich fand ein Tier bei Stat. 19. 

Lineus bilineatus (Ren.) (Cerebratulus b.). 
Im ganzen wurden 5 Sttick von dieser durch den doppelten, gelbweil~en, medianen 
Riickenstreifen gut kenntl ichen Art in der Rinue gefunden. Auch JovmN (1894) fand 
sie zwischen alten, zerbrochenen Muschelschalen in Tiefen yon 30--40 m i m  Kanal 
und Mittelmeer. Sie soll in die RShren von Anneliden eindringen, diese aus ihrer 
Behausung dr~ingen und t6ten. Auch ich holte ein Tier aus einer Sabellaria-R6hre 
heraus. 

Lineus ruber (Mfill.) (L. gesserensis, Mc Intosh). 
Diese in der Farbe sehr variable Art kommt h~iufig in der Nordsee vor und bewohnt 
bei Helgoland besonders das Felswatt. Auch in der Rinne fanden sich einige 
Exemplare. 

Micrura fasciolata Ehrbg. (Cerebratulus f.). 
Bei Star. 13 gefunden. 

Micrura purpurea (Dalyell) (Cerebratulus p., Hubrecht). 
1 Tier yon Stat. 19. 

Cerebratulus marginatus Ren. 
Von dieser gro~en Nemertine, die auch BORGEa (1904) fiir Helgoland angibt, fand ich 
mehrmals Bruchstiicke; das  grSl~te mat~ 14 cm und geh6rte zu einem sch~itzungsweise 
20--25 cm langen Tiere. Alle Funde s tammen vom April 1937. Auch in anderen 
Gebieten der Deutschen Bucht ist diese Art h~iufig. 

Cerebratulus fuscus (Me Intosh). 
Die h~iufigste Nemertine der Rinne, die hier im ganzen Gebiet verbreitet ist. Im 
ganzen fand ich 27 Stfick, bis 3 in einem Greifer. 

Nach HmmcHs ist auch *Tubulanus annulatus (Mont.) in der  Rinne gefunden worden. 
Eine Reihe weiterer  Nemertinen aus meinen F~ingen war ffir eine genaue Bestimmung 
zu schlecht erhalten. 
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Polychaeten .  
P. FAUVEL: Polych~tes errantes (1923). 

,, : ,, s~dentaires (1927). 
E n d o b i o s e - A r t e n :  

a) E r r a n t i a .  
hphroditidae. 

Aphrodite aculeata (L.). 
GehSrt nicht zur Fauna der  Rinne, sondern erreieht nut  am ~iut~ersten Ende des Siid- 
randes das Gebiet, w o  bei Stat. 11, 12 und 23 ]e 1 kleines Tier im Bodengreifer ent- 
halten war. 

Malmgrenia castanea Mc Intosh. 
Bei Stat. 20 wurde ein Exemplar  dieser bisher aus den arktischen Meeren, Kanal, 
Atlantik und Mittelmeer bekannten Art gefunden (det. AUGENEn). N e u  f i i r  d i e  
N o r d s e e !  

Gattyana cirrosa (Pall.), 
Eine der h~iufigsten Polynoiden der Rinne. Meist aber nur 1, selten 2 Wiirmer in 
einem Greifer. 

Harmothog impar Johns[.  
Etwas seltener als die vorige Art. 

*Harmothog sarsi (Kinb.). 
Von MEUNIER (1930) aus der Rinne angegeben. Die halb pelagische Art wurde von 
mir nicht festgestellt. 

Harmotho~ lunulata (de Chiaje). 
Diese von MEUNIER schon frfiher in der Rinne gefundene Art (unverSffentlicht) fand 
ich bei Star. 25 (1 Exemplar,  def. MEUNm~, Bestimmung nicht ganz sicher). 

Halosydna gelatinosa M. Sars. 
An den R~indern der Rinne (Stat. 4, 25, 29) fand ieh im ganzen 6 Wiirmer, davon 
bei Star. 4 in einem Fang 3 Stiick. 

Pholog minuta Fabr. 
Der h~iufigste Schuppenwurm. Von der kleinen Art wurden in einem Fang meist nur 
1, seltener 2--3,  im ganzen 50 Tiere gefunden. 

Phyllodor 
Phgllodoce groenlandica Oersted. 
Seltener. 11 S[fiek. Kommt in der ganzen Rinne vor. 

Eulalia sanguinea (Oersted). 
I Tier von Stat. 28. Die Wtirmer leben gern in Lanice-RShren. 
Eteone longa (Fabr.). 
3 Stiick yon Star. 21, 23 und 33, also vom Siidrand. 

Hesionidae. 
Ophiodromus flexuosus d. Chiaje. 
Seltener. 11 S[fick. Sollen nach FAUVEL in sehlickigem Sand und in den R6hren 
yon Terebelliden und Clymeniden leben. 

Sylliflae. 
Syllis armillaris Malmgren. 
1 Tier yon Star. 14 (det. MWUNIV~R). 

Eusyllis blomstrandi Malmgren. 
Nut 1 Tier yon Star. 3. Der Wurm is[ im Gebiet des Helgol~inder Felssockels h~iufig, 
wo er vorwiegend auf Rotalgen leb[. Da er auch auf Hydrozoen sitz[, ist sein Vor- 
kommen in der Rinne erkl~irlich. Die Art leuchtet. 

Nereidae. 
Nereis virens (M. Sars). 
Von dieser groi~en Art wurde  nur bei Star. 2 ein Bruchstiick gefunden. Geh6rt nich[ 
zur Fauna der Rinne. (Lebt nach Mitteilung von HAGMEIER im Helgol~inder Hafen). 
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Nereis longissima (Johnston). 
H~iufig. 21 kleine bfs z. T. sehr gro6e Wtirmer, die tiberall vorkommen. 

Nephthydidae. 
(Einige Exemplare von AUGENER, Hamburg,  nachbestimmt.) 
Nephthgs caeca Fabricius. 
18 Sttick. Die gro6e Art lebt vorwiegend an den R~indern und seltener in den Zentral- 
teilen des Gebietes. 

Nephthys caeca forma ciliata Mc Intosh. 
5 Sttick yon Star. 12,  20 und 24. 

Nephthgs hombergii Audouiu u. M.-Edwards. 
Mit 25 Sttick die h~iufigste Nephthgs-Art. Gleichmii6iger als N. caeca tiber das Gebiet 
verteilt. 

Nephthys cirrosa Ehlers. 
Die 5 Tiere wurden nur bei Stat. 5, 10 und 18 ausgesiebt, und zwar w u r d e n  die im 
Juni 1936 bei Stat. 5 und 10 festgestellten Wtirmer im April 1937 an der gleichen 
Stelle wiedergefunden. Das Vorkommen scheint also auf sehr kleine Stel len beschNinkt 
zu sein. 

Nephthys rubella Michaelsen. 
Diese yon M~CHAELSEN 1897 nordwestlich yon Helgoland entdeckte Art fand ich einmal 
in der Rinne. 

Sphaerodoridae. 
Ephesia gracilis Rathke .  
Nicht selten. Bis 6 Sttick in einem Greifer. Im ganzen Gebiet verbreitet .  

(ilyceridae. 
Glycera convoluta Keferstein. 
Eine Glyceride yon Star. 22 (24. 3. 1937) fiel mir durch ihre l~ingeren Kiemeu 
an den Parapodien, die sie von G1. alba unterschied, auf. Meine Best immung auf 
Gl. convoluta wurde von MEUNIER best~itigt. Damit ist diese bisher nur vom Kanal, 
Atlantik, Mittelmeer und roten Meer bekannte  Art als n e u  f t i r  d i e  N o r d s e e  fest- 
gestellt. 

Glgcera alba Rathke. 
Sehr h~iufig und tiberall verbreitet.  Bis 5 Stiick in einem Greifer. Im ganzen 
85 Wiirmer gefangen. 

Glycera capitata Oersted. 
Seltener als die vorige Art (im ganzen 28 Sttick). Mehr a u f  die R~inder der Rinne 
beschr~inkt. Kommt meist zusammen mit Gl. alba vor. W~ihrend die Art bei manchen 
Stationen regelm~i6ig auftritt (z. B. 2; 6), fehlt sie bei anderen g~inzlich. Interessant  
ist auch, da6 bei Star. 6 in 4 F~ingen 6 Gl. capitata, aber nie Gl. alba gefangen wurde.  

Goniada maculata Oersted. 
Seltener. I m  ganzen 14 Wtirmer in 14 F~ingen. 

Eoae nordmanni Malmgren. 
17 Wtirmer. Meidet die tiefsten Gebiete der Rinne. 

Eunicidae. 
Lumbriconereis impatiens (Clapar~de). 
Sehr h~iufig. Im ganzen 114 Stfick, bis 7 in einem Greifer. Tritt iiberall in de/- 
Rinne auf, bevorzugt aber die westlichen Gebiete: Stat. 2 ,  3, 13, 14, 15.  

b) S e d e n t a r i a .  
Ariciidae. 

Aricia cuvieri Audouin u. M.-Edwards. 
Nur 1 Wurm yon Star. 2. 

Scoloplos armiger (O. F. Mfiller). 
Der sonst in der Nordsee weitverbreitete u n d  h~iufige Wurm ist in der Rinne s e h r  
selten und nur an den R~indern zu finden. Nur einmal suchte  ich bei Stat.:21 8 Sttick 
aus;  im ganzen ring ich 14 Tiere. 
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Spionidae. 
Spiophanes bombyx (Clapar~de). 
1 Tier yon Stat. 26. 

Polydora pulchca Carazzi. 
Diese, Ar t  wird yon  FAUVEL nur als Variet~it yon Polydora antennata Clap. ange- 
geben. MEUNIF.n, der auch meine Exemplare bestimmte, l a n d  die Art schon friiher 
bei Helgoland und auch in der Rinne (unver6ffentlicht), ]edoch tritt sic in d e r  Nord- 
see erst seit 1930 auf, w~thrend sic sonst nur  von Neapel und einigen Stellen des 
Atlantik bekannt  ist. MEUNIER faBt P. pulchra als eigene Art auf. Bei meinen Ffingen 
War dieser Spionide nicht selten; im ganzen fand ich 31 Sttick, sogar bis 5 in einem 
Greifer. Er kommt iiberall vor, jedoch lieBen sich kleine Flecken bemerken (z. B. 
Star. 2 u. 10). 

Magelonidae. 
Magelona papillicornis F. Mtiller. 
Von Star. 27, also auf sandigerem Boden, 1 Tier. Geh6rt nicht zur Fauna der Rinne, 
sondern kommt auf Saudboden in anderen Teilen der Deutschen Bucht vor. 

l) isomidae. 
Poecilochaetus serpens Allen. 
Im Gegensatz zu den im August  in groBen Mengen i m  plankton auftretenden Larven 
ist das Bodenstadium sehr selten, so dab Fundortangaben bisher sehr sp~rlich sind 
(FAUVEL erwfihnt nur Plymouth und Irland). HAGMEmR fand dieses h~iufiger in der 
Deutschen Bucht, und wahrscheinl ich  ist der kleine und zerbrechliche Wurm iiberall 
in der Nordsee vorhanden und nur bisher i ibersehen  worden, Ich stellte ihn auch 
6stlich der  Doggerbank fest. In der Rinne fand ich 5 Sttick bei Star. 4, 14, 32 u. 34. 

Chaetopteridae. 
Chaetopterus variopedatus (Ren.). 
1 Bruchstiick eines e twa 10 c m  grol~en Tieres von Stat. 27 (det. MEUNIER). 

Cirratulidae. 
Chaetozone setosa Malmgr. 
Nicht selten. 54 Sttick, b i s  3 in einem Greifer. Bei diesem Wurm stellte ich ein 
starkes blaugrtines Leuchten fest, das meines Wissens bisher nicht bekannt  ist. Das 
Leuchten geschieht auf ~iuBere Reize hin und ist noch intensiver als bei Amphiura 
filiformis, dauert  auch l~inger an als bei diesem Schlangenstern. Besonders wenn das 
Sieb im Dunke!n geschtittelt wird, sind die im Schill enthaltenen Chaetozone deutlich 
zu sehen. Genauere Beobachtungen waren mit meinem Material nicht m6glich; es 
scheint der gange Wurm zu leuchten. 

Chloraemidae. 
Stylarioides plumosus (O. F. Mtiller). 
Diese durch die langen Kopfborsten ausgezeichnete und ziemlich grog werdende Art 
ist in der ganzen Rinne vorhanden,  aber  selten (7 Wfirmer). 

Diplocirrus glaucus Haase. 
(Einige Stficke von AUGnNER def.). Selten (8 Stfick) und auf den westlichen und sad- 
lichen Rand des Gebietes beschr~inkt. Der K6rper ist mit Papillen besetzt, die Sand- 
k6rner agglutinieren. 

Scalibregmidae. 

Scalibregma inflatum Rathke. 
Die lebhaft  rot gef~irbte Art zeigt eine riesige Massenentwicklung im Sommer, so dab 
dann bis 220 Stiick auf 1/lO qm enthalten sein kSnneni  Dagegen sind die Wtirmer 
im Winter  selten oder g~inzlich verschwunden,  was auch HAGMEIER (1925) in anderen 
Gebieten der Deutschen Bucht beobachte t  hat. Auf Einzelheiten soll sp~iter eingegangen 
werden. Die Art ist in  d e r  ganzen Rinne im Schlick ver t re ten ,  vor allem aber  in den 
weichen Schlicken am stid6stlichen Ende, wo auch im Sommer die Massenentwicklung 
besonders stark ist. Im ganzen ring ich 1744 Wiirmer, yon denen 1 6 5 4  aus den 
Monaten Juni  bis September  stammen. Nach FAUVEL hat die Art eine epitoke pela- 
gische Form. 
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Opheliidae. 
Ophelia limacina (Rathke). 
Selten (10 Stiick) und auf die R~inder des Gebietes beschr[inkt. 

Ammotrypane aulogaster Rathke (Ophelina acuminata, Oerst.). 
H~iufig, im ganzen 51 Stiick; bis 7, meist aber nur 1- -2  in einem Greifer. 

Capitellidae. 
Notomastus latericeus M. Sars. 
Dieser ziemlich g ro f  werdende Wurm ist iiberall in der Rinne vertreten, besonders  
auch in den weichen Schlicken von Stat. 12 und 23, wo bis zu 9 Stiick in ~/10 qm 
enthalten sein kSnnen. Im ganzen fand ich 61 StOck. 

0weniidae. 
Owenia fusiformis d. Chia]e. 
Ein sehr h~iufiger Potychaet  der Rinne, der sich seine RShre vorwiegend aus Muschel- 
bruchstiicken aufbaut  (siehe Abschn. C II 2 u. Abb. 25). Die Art ist sehr fleckenweise ver- 
brei tet ;  w~ihrend meist nur 1--3  in einem Bodengreifer enthalten sind, kSnnen auch bis 
22 Stiick ausgesiebt  werden. Besonders Stat. 14 ist bevorzugt.  Im ganzen ring ich 
176 z. T. sehr g r o f e  Tiere. Die leeren RShren bleiben noch lange im Sediment erhalten. 

Amphictenidae. 
Pectinaria (Lagis) koreni Malmg. und Pectinaria (Lagis) auricoma (O. F. Miiller). 
(Abb. 22). 
Beide Arten haben die gleiche Verbrei tung am Sfid- und Westrand der Rinne, w~ihrend 
nur in Ausnahmef~illen einmal Tiere im Zentralgebiet, am Nordhang oder im 6stlichen 
Teil gefunden werden. P. auricoma ist ziemlich gleichm~ifig verteilt, durchschnittlich 
1 oder 2 lebende Tiere in einem Fang; die HSchstzahl betrug 6. Im April 1937 
scheint die Art h~iufiger als im Sommer 1936 gewesen zu sein. P. auricoma und 
P. koreni kommen in den gleichen Stationen vor, jedoch ist die letzte Art flecken, 
halter  verbreitet ,  kann dann aber in viel grSferer  Individuenzahl als P. auricoma 
auftreten. W~ihrend von P. auricoma in 39 F~ingen 77 Stiick gefunden wurden,  war  
P. koreni nur in 25 F~ingen enthalten, daffir aber in einer Zahl yon insgesamt 137. 
Selten enthielt eine Station nur 1 P. koreni, meist mehrere bis 45 Stiick: Star. 29 
(ira gleichen Fang waren nur 2 P. auricoma vorhanden). Ueber  Wachstum usw. siehe 
Abschn. C III 1 f. 

Ampharetidae. 
Ampharete grubei Malmgr. 
H~iufig. Bis 7 in einem Greifer, im ganzen 87 Stfick. Ueberall im Gebiet vorhanden.  

Terebellidae. 
Terebellides stroemi M. Sars. 
Nicht h~iufig, aber  fleckenweise vorkommend,  so daft dann bis 6 in einem Fang ent- 
halten sein kSnnen. Im ganzen 30 Stfick. Tritt ziemlich regelm~ifig bei Stat. 13 u. 
14 auf. 

Lanice conchilega (Pall.). 
Nicht h~iufig. Meist nur 1 Tier in einem Fang, i m  ganzen 15. Ueberall verbrei tet .  
Bei Star. 3 scheint ein Flecken reicherer Besiedlung zu sein. Die charakterist ischen 
RShren (Aufbau siehe Abschn. C HI 2 u. Abb. 23) sind h~iufiger im Sediment zu linden. 

Thelepus cincinnatus (Fabr.). 
Nur 1 Bruchstfiek in der Rinne gefunden (def. MEUNIER). 

Poll]cirrus medusa Grube. 
Ueberall vertreten, abe t  seltener. 22 Stiick. 

SabeUidae. 
Sabella pavonina Savigny. 
Dieser schSne R6hrenwurm ist sehr selten. Ich land einen grot~en und drei kleine 
Wiirmer. 

*Dasychone bombyx Dalyell. 
I n  friiheren Jahren in seltenen F~illen mit der Dretsche heraufgeholt .  In meinen 
F~ingen war die Art nicht enthalten. 
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E p i b i o s e - A r t e n :  

Sabellariidae. 

Sabellaria spinulosa Leuck. 
lm Gegensatz zu den riesigen Mengen an RShrenbruehstficken (,Primp") am B o d e n  
der Rinne sind die lebenden Wfirmer verh~ltnism~it~ig selten. Ich fand im ganzen 
65 Tiere, die in RShren einzeln auf Musehelschalen oder Steinen sateen. Vor allem am 
Nordabfall  zur Rinne sind genfigend starke StrSmungen vorhanden,  welehe SandkSrner 
mit sieh ftihren, die die Wfirmer zur Nahrung (sie fressen die an den SandkSrnern 
sitzenden Bakterien usw.) und zum Aufbau ihrer RShre ben6tigen. Entsprechend 
waren Sabellarien h~iufig bei Stat. 1, 6 und 13 enthalten. Aber  aueh in den tieferen 
Teilen der Rinne fanden sieh lebende Sabellarien, bei Stat. 32 sogar einmal 11 Stiiek. 
Dagegen wird der Sfidrand nur seltener besiedelt.  Fast  alle Musehelsehalen der 
Rinne sind mit den RShren fiberzogen. Ob die grot~en Pfimpmengen im Sediment 
(siehe quantitative Siebrestuntersuehungen und Abb. 26) auf ein friiher reicheres 
Vorkommen der Wiirmer sehlief~en lassen, ist nieht zu entseheiden. Sieher bleiben die 
RShren sehr lange im Zusammenhang und kSnnen sieh dadureh anreichern. 

Serpulidae. 

*Hydroides norvegica (Gunnerus). 
Ich fand nur im Siebrest yon Star. 3 eine RShre, w~ihrend lebende Tiere nicht fest- 
zustellen waren. Sie sollen aber nach Mitteilung von MEUNIER friiher regelm[i~ig hier 
aufgetreten sein. 

Pomatoceros triqueter L. 
Die charakteristischen dreikantigen RShren sind gemein im Gebiet des Felssockels zu 
linden. Nur bei Star. 13, also ebenfalls am Nordabfall zur Rinne, war  ein Wurm, 
dessen RShre auf einem leeren Buccinum-Geh~use sai~, im Bodengreifer  enthalten. 

Am 7. 4. 37 fand ich bei Star. 15 einen Polychaeten, der mit keinem der bisher in 
der Nordsee festgestellten Polychaeten Aehnlichkeit besitzt und nach Ansicht v o n  
MEUNIER eine neue Art, vielleicht auch Gattung oder Familie, darstellt. Eine 
Bearbei tung des gut erhaltenen, etwa 1,3 cm langen Wurmes mul~ sp~iter erfolgen. 

Sipunculoidea. 
W. FISCHER: Echiuridae, Sipunculidae, Priapulidae (1925). 

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

a) E c h i u r i d a e .  

Echiurus echiurus Pallas. 
[st von HAGMEIER in der Rinne festgestellt worden. 

b) S i p u n c u l i d a e .  

Phascolosoma margaritaceum Sars. 
Diese schon von W. FISCHER in der Helgol~nder Rinne in 42--49 m Tiefe gefundene Art 
wurde noch filr Bergen und das Skagerrak festgestellt und ist sonst zirkumpolar ver- 
breitet. Ihr Auftreten in der Rinne, wo auch ich im April 1937 bei Star. 31 ein Tier in 
48 m Tiefe land, ist also vSllig fremdartig. 

*Phascolosoma minutum Keferstein. 
Wurde nach Aufzeichnungen von HINRICHS in der Rinne gefunden. 

c) P r i a p u l i d  ae .  

Priapulus caudatus Lam. 
Die sonst nur an wenigen Stellen der stidlichen Nordsee gefundene Art tritt ziemlich 
regelm~igig in der Rinne auf, wo ich 3 Tiere fand (bei Star. 12, 23 und 30); hier 
kommen sie zusammen mit Phoronis in den weichen Schlicken vor. 

6 
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CF ustacea. 
Cirripedia.. 

P. KROGER: Cirripedia (1927). 

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

Balanus crenatus Brug. 
Ist fast regelm~ii~ig auf yon Eupagurus bewohnten Buccinum-Geh'~usen anzutreffen. Oft 
sind auch die Geh~iuse von lebenden Wellhornschnecken und die Panzer yon Taschen- 
krebsen usw. mit ihnen besetzt. So land ich fiber 100 lebende junge Balaniden auf 
einem groBen Buccinum. Auch auf Muschelschalen und Steinen siedelt sich der tieferes 
Wasser  bevorzugende Krebs an. Im Sediment sind die harten Platten ~iuBerst h~iufig; 
bei diesen ist eine Bestimmung nut  ungenau mBglich, es scheint sich aber ausschliet~lich 
um B. crenatus zu handeln. 

*Alcippe lampas Hancock. 
Leben eingebohrt  in Buccinum-Geh~usen. Nach Mitteilung von HAGMEIER und HINRmHS 
in der Rinne, von wo auch BERNDT (1903) das Material ffir seine Untersuchungen bezog. 

*Sacculina carcini Thompson. 
Diesen parasitischen Krebs fand ich in der Rinne in Dretschf~ingen an Portunus 
holsatus. 

Schizopofla : Mysidacea. 

C. ZIMMER: Mysidacea (1933). 

Gastrosaccus spinifer Go~s. 
Die halb planktonisch lebenden Tiere zeigen doch eine Bindung an das Substrat.  Die 
von mir gefundenen 3 Exemplare kamen anf sandigem Schlick vor (Stat. 10 und 19). 

Decapoda. 

A. SCHELLENBERG: Decapoda (1928). 

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

Upogebia deltaura (Leach) (Gebiopsis d.). 
Die nach SCHELLENBERG als U. deltaura bestimmte Art ist im ganzen Gebiet der Rinne 
auf sandig-schlickigem Boden, in welchem sie ihre G~nge gr~ibt, verbreitet. Das Auf- 
treten ist jedoch sehr fleckenweise:  Bei manchen Stationen wurden die Krebse regel- 
m~iftig gefangen, bis 5 Stfick in einem Greifer, wiihrend die Art bei anderen Stationen 
hie festgestellt wurde. Das grSftte Tier war  7 cm lang und wog 6,9 g. Es lebt im 
Helgol~inder Aquarium seitdem schon fiber 1 Jahr. 

Callianassa subterranea Mont. 
In der Helgol~inder Rinne ist dieser Krebs sehr h~iufig; im ganzen wurden yon mir 
63 Stiick gefangen. Entsprechend ihrer Lebensweise wird sandig-schlickiger Boden 
bevorzugt und reiner Sandboden gemieden. Auch bei dieser Art ist ein fleckenweises 
Auftreten zu verzeichnen. Es ist zu vermuten,  daft dies nicht allein durch den Larven- 
fall oder 6rtliche Besonderheiten bedingt ist, sondern daft die Tiere gern in Gruppen 
zusammenleben. Bis 5 Stfick fanden sich in 1 Greifer 1). 

Callianassa helgolandica Lutze. 
J. LUTZ~, tier die Gattung Callianassa an der Biologischen Anstalt  auf Helgoland be- 
arbeitet, fand unter  meinen Tieren 2 Stiick, die eine neue Art repr~isentieren und 
die er C. helgolandica nannte (vergl. hierfiber die in der Anmerkung angegebene 
Arbeit). Die in der Rinne gefundenen 2 Tiere s tammen yon den Stationen 8 und 15 
und kommen hier zusammen mit C. subterranea vor. 

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

*Pandalus montagui Leach. 
Diese grSfiere Tiefen bevorzugende ,,rote Garnele" ist in der Deutschen Bucht selten, 
trat aber friiher in grofter Zahl in der Tiefen Rinne auf. Seit 1933 ist sic hier abe t  

l) Die in meinen F/ingen enthaltenen Tiere erhielt  Herr Pfarrer J. LUTZE zur systematischen Be- 
arbeitung. Vergl. hieriiber die inzwischen erschienene Arbeit :  J. LUTZE, ,Ueber Systematik, Entwicklung und 
Oekologie von Callianassa" in:  ,Helgol/inder Wissensch. Meeresuntersuchungen", Bd. 1, Heft 2, 1938. 
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nur noch gelegentlich anzntreffen. Der Fischmeister machte mich darauf  aufmerksam, 
daB sich damals sehr viele Dorsche in der Rinne aufhielten, die vielleicht den Pandalus- 
Bestand gefressen haben.  

Crangon crangon (L.) (Cr. vulgaris, Fabr.). 
Nur 1 kleines Tier von Star. 2. Da sich die Crangoniden auch viel in hSheren Wasser~ 
schichten aufhalten, sind sie nicht zu den eigentlichen Bodentieren zu rechnen. Auch 
wenn sie auf dem Boden liegen, werden sie nur durch Zufall einmal von dem Greifer 
erfaBt, da die flinken Tiere meist noch vorher  wegschwimmen k6nnen. Dretschf~inge 
sind hier ergiebiger. Diese Art ist in der Rinne selten. 

Crangon allmanni Kinahan. 
Im Gegensatz zu der sehr nahe verwandten,  aber  deutlich unterschiedenen vorigen 
Art bevorzugt  diese grSf~ere Tiefen und meidet Brackwasser,  kommt daher auch vor- 
wiegend in der nSrdlichen Nordsee vor. Da ihr die Helgol~inder Rinne tieferes und 
salzreiches Wasser  bietet, hat sie hier ein isoliertes Auftreten. Im Bodengreifer ring 
sich diese Art h~iufiger, und zwar waren es vorwiegend eiertragende Weibchen, die 
sich wohl mehr auf dem Boden aufhalten und durch das Eipaket in ihrer Bewegung 
gehemmt sind, so dab sie dem Greifer nicht schnell genug entschlfipfen k6nnen. 
Solche eiertragende Weibchen traten besonders im April auf, vereinzelte F~inge liegen 
vom Juni  und Juli vor. SCHELLENBERG (1928) vermutet  eine zweite Brut etwa im Sep- 
tember,  woffir sich bei meincn F~ingen keine Anzeiehen ergaben. 

*Pandalina brevirostris (Rathke). 
,Die  Verbreitung reicht vom Mittelmeer bis nach Westf inmarken und fiber die bri- 
t ischen Kfisten bis zu den Shetlandinseln. Ostseew~irts geht die Art bis in den Ore- 
sund und den Belt. HAGMEIER meldet sie aus der Helgol~inder Rinne" (SCHELLENBERG, 
1928). In der Rinne wurde die Art u. a. im Juni 1925 gefunden.  

*Processa canaliculata Leach (Nika edulis, Risso). 
Die Art ist yon HAGMEIER in der Rinne (nach SCHELLENBERG, 1928) gefunden worden. 
Von mir nicht festgestellt. 

*Homarus vulgaris M. Edw. 
Die Rinne bildet keinen Lebensraum ftir den Hummer, so dab hier nur  versprengte 
oder auf Wanderung begriffene Tiere auftreten. EHaENBAUM (1894) nahm an, dab die 
Helgol~inder Rinne ein bevorzugtes Winterquart ier  des Hummers  darstellt, eine Ansicht, 
die seitdem h~iufiger in der Literatur zu finden ist (z. B. BALSS, 1930). Nach den Be- 
obachtungen des Fischmeisters HOLTMANN haben sich jedoch hierftir keine Unterlagen 
ergeben, da die Kurre im Winter  niemals Hummer aus der Rinne hochbringt, 
was zweifellos der Fall sein mfit~te, wenn hier grSBere Mengen im Schlick eingegraben 
w~iren. Im Gegenteil finden sich gerade im August, also eben nach der H~iutung, 
h~iufiger Hummer in der Rinne, so dab Mitte August  1937 einige Kutter  in eiuer 
Fangperiode von 8 Tagen fiber 100 Hummer in der Rinne und in der Gegend bis 
zum Weserfeuerschiff  fingen. Es scheint sich hier um regelrechte Wanderungen  zu 
handeln. 

*Nephrops norvegicus (L.). 
Der auf Schlickboden der mittleren und  n6rdlichen Nordsee lebende Kaisergranat 
kommt nur als Irrgast nach Helgoland und in die Rinne. 

Galathea intermedia Lilljeborg. 
Die Art ist in der Rinne h~iufig und hier fiber das ganze Gebiet verbrei te t ,  wo sie 
geniigend Schlupfwinkel finder. Im August stellte ich 2 eiertragende Weibchen fest. 
In den F~ingen, in denen die Art enthalten war, fanden  sich meist mehrere  (bis 5) Tiere. 

*Galathea nexa Embleton. 
Nach HAGMEIER (S. SCHELLENBERG, 1928) in der Rinne, sonst in der sfidlichen Nordsee 
fehlend. Von allen Galathea-Arten bevorzugt diese Art a m  meisten t iefere Meeres- 
gebiete. 

Porcellana longicornis (Pennant).  
Die Tiere verbergen sich unter  Muschelschalen usw. und sind in der Rinne fiberall 
h~iufig. Bis 6 Stfick in einem Fang. 

6* 
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Eupagurus bernhardus (L.). 
W~ihrend die grot~en Tiere auf Buccinum-Gehfiuse angewiesen sind, findet man die 
]ungen Krebse in sehr verschiedenen Schneckengeh~iusen: Lunatia nitida, Turritella 
communis, Gibbula tumida, Scala clathrus usw. Auch Sabellaria-RShren werden be- 
nutzt. Diese Einsiedlerkrebse sind in der ganzen Rinne anzutreffen, jedoch nicht in 
grot~er Individuenzahl, so da~ sic nur selten vom Bodengreifer erfai~t werden. 

*Eupagurus pubescens (Kr6yer). 
Diese arkt isch-boreale  Art fehlt in der sfidlichen Nordsee mit Ausnahme  der Rinne, 
wo sic schon yon HAGMEmR festgestellt wurde. In einem Dretschfang (7.8. 1936) land 
ich 1 kleines Tier, das eine Sabellaria-RShre als Geh~iuse hatte. Das g~inzlich isolierte 
Auftreten dieser nordischen Art in der Rinne ist eine der merkwfirdigsten Erscheinungen 
in der dortigen Lebensgemeinschaft .  

Ebalia cranchi Leach. 
W~ihrend diese Art in der Deutschen Bucht seltener ist, tritt sic in der Rinne 
h~iufiger auf. 

*Ebalia tumefacta (Mont.). 
Von dieser t ieferes Wasser  bevorzugenden und in der sfidlichen Nordsee nicht vor- 
kommenden Art gibt SCHELL~NBERG eine Mitteilung HAGMEIERS wieder, da~ sic in der 
Helgol~inder Rinne h~iufig sei. Von mir nicht festgestellt. 

*Macropodia rostrata (L.) (Stenorhynchus inermis Heller). 
Wird in Dretschfiingen oft in gr6~erer Zahl gefunden. Kommt in der Deutschen Bucht 
fiberall vor. 

*Inachus dorhynchus Leach. 
Kommt nach HAGMEmR (vergl. SCHELLENBERG, 1928) in der Tiefen Rinne und im Helgo- 
l~inder Felsgebiet vor, ist sonst van der deutschen Bucht nicht bekannt.  

*Hgas araneus (L.). 
Nut in Dretsch- und Kurrenf~ingen. Lebt  im Litoral und Sublitoral. 

*Corystes cassivelaunus (Penn.). 
In Dretsch- und Kurrenf~ingen auf h~irterem, schlickig-sandigem Boden am Sfidwest- 
abfall, aber  nicht in der Rinne selbst. 

*Portunus arcuatus Leach. 
Von HAGMEmR in der Rinne gefunden. Eine siidliche Art, die wieder an den englischen 
Kfisten vorkommt und sonst in der sfidlichen Nordsee fehlt. Von mir nicht fest- 
gestellt. 

Portunus pusil lus Leach. 
Eine sfidliche Art, die in der Deutschen Bucht fehlt mit Ausnahme der Rinne, wo sic 
h~iufig ist. Mit gro$er Regelm~$igkeit ist nur immer 1 Krebs in einem Fang, also 
auf 1/10 qm, enthalten, in sehr seltenen Ausnahmefiillen einmal zwei. Im April land 
ich ein Weibchen mit einem Eipaket, das im Aquarium meist in dem Schlick ein- 
gegraben sa$. 

Portunus holsatus Fabr. 
1st seltener als die vorhergehende Art, wird aber  seiner bedeutenderen  GrSt~e wegen 
h~iufiger in der Kurre gefangen. Lebt  fiberall in der Deutschen Bucht. 

*Thia polita Leach. 
Nach dem Augusta-Journal  wurde am 9. 7. 1933 ein Exemplar  SW yon Helgo land  in 
ca. 5 Sm Abstand in Sandboden gefunden. Der Fundort  liegt sehon etwas aufierhalb 
der Rinne. Es handelt  sich um eine mediterran-lusitanische Art, die yon HAGMEma auch 
schon an anderen Stellen der Deutschen Bucht gefunden wurde. 

Cancer pagurus L. 
Da sich die Taschenkrebse im Winter  yon der Helgol~inder Felsterrasse aus in t ieferes 
Wasser zurfickziehen, sind sic dann in der Rinne h~iufig. Hier ring ich im April 2 ganz 
junge, 5 und 7,8 mm groi~e Krebse. 
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*Pilumnus hirtellus (L.). 
Eine mediterran-lusitanische Art, die an der siidwest-englischen Ktiste und nach HAG- 
MEmR im Helgol~inder Felsgebiet  vorkommt. Bei Dretschf~ingen fand ich mehrere Krebse 
in der 'Rinne. 

Pinnotheres pisum (L.). 
Dieser ,Muschelw~iehter" bewohnt  den freien Raum im Inneren yon Museheln. Da 
keine Bin(tung zum Wirtst ier besteht,  kSnnen die M~innehen ihre Muschel verlassen. 
Bei Stat. 35 fand ieh ein 2,4 mm gro$es M~nnchen frei im Sehliek. 

Cumaceae. 
C. ZIMMER: Cumacea (1933). 

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

Diastylis rathkei (KrSyer). 
Lebt  vorwiegend an den R~ndern der Rinne; hier nicht selten. Im September  wurde 
ein Weibchen gefangen, dessen Bruttasche weir entwickelte Junge enthielt. 

lsopoda. 
NIERSTRASZ und SCHUURMANS STEKHOVEN: Isopoda genuina (1930). 

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

*Astacilla longicornis (Sowerby). 
Wurde 1924 in einem Dretschfang gefunden. Die Art lebt auf Hydroiden und Bryo- 
zoen meist in Tiefen von 18--54 m 1). 

*Gnathia dentata (G. O. Sars). 
Nach HINRICHS in der Rinne gefunden. 

Amphipoda. 
K. STEPHENSEN: Amphipoda (1929). 

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

Lembos longipes Lill i. 
Nicht sehr h~iufig. Scheint vorwiegend an den R~indern der Rinne vorzukommen. 

Photis longicaudata (Spence Bate). 
Sehr h~iufig. H~ilt sich gern in Cerianthus-RShren usw. auf. 

Megamphopus cornutus Norm. 
Im Bodengreifer sehr selten; wird wahrscheinlich leicht tibersehen. In Dretschf~ingen 
land ich die Tiere in groger Zahl, wenn sie im Becken an der Wasseroberfliiche 
schwammen. 

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

Ampelisca brevicornis (Costa) (A. laevigata, Lill].). 
Recht hfiufig. Im Juni wurden Weibchen mit Eiern festgestellt. 

Ampelisca diadema (Costa) (A. assimilis, Boeck). 
Der h~iufigste Amphipode der Rinne. Bis 10 Sttick in einem Greifer2). 

Ampelisca spinipes Boeck. 
Weniger h~iufig als die beiden vorigen Arten. 

*Corophium bonellii G. O. Sars. 
1 Sttick im Dretschfang. Auch von SOKOLOWSKY (.1900) in der Rinne gefunden. 

SOKOLOWSI:Y (1900 und 1925) gibt aus der Rinne ferner  an: 
*Cressa dubia (Sp. Bate). 
*Podoceropsis excavata Sp. Bate (P. nitida [Stimps.]). 
*Autonog websteri Sp. Bate. 

1) Nachtrag: Am 3. September 1938 enthielt ein Dretschfang aus der Rinne wieder drei lebende TiereI 
2) Nachtrag: Ampelisca tenuicornis Lillj. 

Juli 1938 in einem Bodengreiferfang aus der Rinne 6 Stack. Eiertragende Weibchen. 
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Pantopoda. 
E. SCHLOTTKE: Die Pantopoden der deutschen Ktisten (1932). 

E p i b i o s e - A r t "  

Nymphon rubrum Hodge. 
1 Tier yon Stat. 22. Ist nach SCHLOTTKE die h~iufigste Art  der  Rinne. 
SCHLOTTKE, der die Rinne genauer  auf Pantopoden untersucht  hat, gibt fiir diese 
noch an: 

*Nymphon brevirostre Hodge, ganz vereinzelt. 
*Pallene brevirostris Johnston, weniger zahlreich. 
*Anoplodactylus petiolatus (Kroyer), weniger zahlreich. 

Lamellibranchia. 
JENSEN und SPs Saltvandsmuslinger (1934). 

E n d o b i o s e - A r t e n :  
Nucula nitida Sow. 
Diese sonst in der ganzen Nordsee und auch bei Helgoland verbrei tete  und h~iufige 
Art wurde in der Rinne nie festgestel l t ;  lediglich bei Star. 23 fanden sich 2 kleine 
Exemplare, also am ~iut~ersten siidSstlichen Ende der Rinne, wo auch die sonstige 
Fauna  ein durchaus anderes Gepr~ige als in der Rinne selbst hat. 

Nucula nucleus L. 
Im Gegensatz zur vorigen Art ist N. nucleus in der Rinne die hfiufigste Muschel, die 
das bezeichnendste Element der dortigen Fauna darstellt. PETERSEN erw~ihnt sie aus 
dem Skagerrak, wo sie in Tiefen bis 190 m auftritt;  ferner  kommt sie an der eng- 
lischen O-Ktiste, an den europ~iischen W-Kiisten und im Mittelmeer vor, stellt also 
eine siidliche Art dar. Ihr Auftreten in der Rinne ist g~inzlich isoliert, da sie sonst 
nirgends in der stidlichen Nordsee gefunden wird. Weitere Angaben  S. 53. 

*Leda pernula (Mtiller). 
HEINCKE (1897) land 1894 ein lebendes Exemplar  in der Rinne (40--60 m Tiefe). 

*Arca nodulosa Mtiller. 
Scheint eine stidliche Art zu sein, die grol~e Tiefen bevorzugt;  sie war HEINCKE von 
Helgoland noch nicht bekannt. Fundorte sind die englische O-Kiiste, norwegische 
Ktiste, Mittelmeer. Schalen sind im Sediment der Rinne nicht selten. Nur in einem 
Dretschfang hatte ich 1 lebendes Exemplar. In anderen Gebieten der stidlichen Nord- 
see ist sie meines Wissens noch nicht gefunden worden. 

Tellimya ferruginosa (Mont.) (Montacuta f.). 
Lebende Tiere lediglich vom stidlichen Rand der Rinne in Sand- oder Schlickboden 
(Star. 9, 10, 12, 23, 28, 29, 34). 

Cardium fasciatum Mont. 
Diese Art ist ftir die Lebensgemeinschaft  der Rinne charakteristisch, wenn sie auch 
nicht in so grot~er Zahl wie Nucula nucleus und Chione ovata auftritt. Im Siebrest  
sind die Schalen h~iufiger, und es ist zu vermuten,  dat~ diese Art frtiher hier reich- 
licher vorkam, wie sie auch HEINCKE ZU den gemeinsten Muscheln Helgolands rechnet. 
In allen F~ingen zusammen fand ich nur 15 lebende Tiere. Die Art ist im Gebiet der  
Rinne tiberall zu finden, eine H~ufung war am Nordhang bei Star. 13 festzustellen. 

*Cyprina islandica (L.) (Arctica i.). 
Ab und zu bringt die Kurre gr6fiere Exemplare aus der Rinne hoch; die Schalen sind 
im Sediment verh~iltnism~it~ig selten. Im Bodengreifer fand ich bei Star. 16, also am 
stidlichen Rand des Untersuchungsgebietes,  im Sandboden 1 grot~es Tier (9 cm, 200 g). 

Chione ovata (Penn.) (Venus o., Timoclea o.). 
Ist neben Nucula nucleus die h~iufigste Muschel in der Rinne, tritt jedoch dieser an 
Zahl gegentiber sehr zuriick. Dagegen stellt sie zusammen mit den Austernschalen 
den grS~ten Anteil des Schills. Die Art ist weit verbreitet ,  tritt abe t  sonst nirgends 
in tier gleichen H~iufigkeit auf. Die H6chstzahl auf 1/lO qm war  10 Sttick. Sehr h~iufig 
findet man geschlossene  Schalen, die mit einem Schl ickkern  geftillt sind (das gleiche 
gilt fiir Cardium fasciatum). Auf die Verbrei tung in der Rinne usw. soll sp~iter noch 
eingegangen werden.  
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Syndosmya Mba (Wood) (Abra a., Serobieularia a.). 
Bei Star. 23, also am sfidliehen Ende der  Rinne, waren  in 2 F~ingen je 1 lebende, 
ferner  eine bei Stat. 3 enthalten. HEINCEE (1894) bezeiehnet sie als ,,gemein auf 
schlickigen und schlickig-sandigen BSden, auch auf dem Ptimpgrund der tiefen Rinne". 
Auch Schalen fand ich hier sehr selten, so dat~ ieh annehme, dat~ lebende Tiere nur 
ausnahmsweise in der Rinne auftreten, w~ihrend die schliekigen BSden vor der Elbe 
usw. reicher yon der Art besiedelt  werden. 

Psammobia ferroensis (Chemn.) (Gari t.). 
Nur v o n  Star. 16 ein lebendes Tier. Wenige Reste im Sediment. HEINC~E land nur im 
Nordwesten von Helgoland ieere Schalen auf Sandgrfinden. 

Cultellus pellueidus (Penn.). 
Die Art ist in der Rinne recht h~iufig, bevorzugt  schlickige und sandig-sehlickige Grtinde. 
Auff~illigerweise vermeidet  sie die tiefsten Gebiete der Rinne, den Nord- und Osthang. 
Am haufigsten tritt sie im westlichen Teil auf, wo bis zu 15 Sttiek aus einem Boden- 
greifer ausgesiebt wurden (Star. 25). Ferner bewohnt  die Art den Stidhang der Rinne 
und dringt nur vereinzelt yon hier in tiefere Gebiete vor. 

Spisula subtruneata (da Cosfa) (Maetra s.). 
4 lebende aus dem siidliehen und  1 vom westliehen (Stat. 14) Tell der Rinne, wo 
auch die Sehalen im Sediment h~iufiger sind. Die drei im M~irz-April 1937 gefundenen 
Muscheln waren klein (2,5 bis 3,1 mm), die beiden Exemplare yore August  1936 bezw. 
Januar  1937 grSfier (14 bezw. 19 ram). Bekannt  sind die von DAVIS (1923) auf der 
Doggerbank ge fundenen  Fleeken (,,patches") reiehster Besiedlung dieser Art, die aueh 
yon mir 1937 in diesem Gebiet wieder  fes tges te l l t  wurden. HAGMEmR (1930a) be- 
schreibt solche vor t ibergehend auftretenden Flecken vom ,,Bonitierungsgebiet" vor der 
ostfriesischen Ktiste. 

Spisula solida (L.) (Maetra s.). 
Die zur Variet~it ,elliptiea" gehSrenden Tiere kommen an den R~indern der Rinne 
vor, womit sich auch die Verteilung der Sehalen im Schill deckt. Im ganzen fand 
ich 6 lebende Muscheln; die GrSt~e schwankte zwischen 6,2 und 16 mm. In weiterer 
Entfernung yon der Insel kommt die Art auf Sandgriinden h~iufiger vor. 

Saxieava rugosa (L.). 
W~ihrend d ie  Schalen sehr h~iufig im Boden enthalten sind, fand ich nur bei Star. 1, 
also hart an der Felskante,  ein lebendes Tier. Diese Muscheln bohren im Gestein 
am Felssoekel yon Helgoland, treten aber iri der Rinne auch freilebend auf, und naeh 
HEINCKE (1894) bilden diese die Variet~it ,aretiea", die LmNE als eigeue Art abgetrennt  
hatte. Das yon mir gefundene 12 mm lange Exemplar war nicht eingebohrt.  

Mga arenaria L. 
V o n  dieser im Wat tenmeer  sehr h~ufigen Art liegen viele Sehalenreste im Sediment 
der Rinne. Bei Star. 14 land ieh zwei 1 0  und 12 mm lange lebende Museheln und bei 
Star. 29 ein grol~es etwa 4 em langes Tier, das leider im Bodengreifer zerbroehen war. 
HEINCKE hatte nur ganz kleine, unter  1 em lange Exemplare in der Rinne gefunden 
und vermutete,  da~ die grSi~eren Tiere zu tier im Grunde sitzen, um dureh Dretsehe 
und Kurre erfat~t zu werden. Dies seheint dutch meinen Fund eines groi~en Tieres 
best~itigt zu sein. Ein Greifer braehte aueh einen grot~en Mga-Sipho herauf,  den er 
wohl yon einer tier sitzenden Musehel abgeklemmt hatte. 

Mya truneata (L.). 
Die Sehalen sind im Sehill etwa gleieh h~ufig wie die yon Mga arenaria. Ein lebendes 
10 mm langes Tier wurde bei Star. 32 gefunden. Ffir d i e s e  Art gelten wohl die 
gleiehen Verh~ltnisse wie bei der vorigen. Sie bevorzugt  tieferes Wasser. 

Corbula gibba (Olivi). 
In der eigenfliehen Zone der Rinne sind lebende Vertreter dieser Art nieht anzutreffen. 
Das Hauptverbrei tungsgebiet  ist der sandarme Sehliek am siidSstliehen Hang der 
Rinne, wo die Museheln stellenweise reeht h~ufig sind, z. B. 13 Stfiek auf 1/10 qm 
(Stat. 23). Ferner  land ieh einzelne Individuen im westliehen Teil des Untersuehungs- 
gebietes. HEINCKE gibt sie aueh ftir den Pfimpgrund an, wo ieh sie jedoeh nie feststelRe. 
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Thracia papyracea Poli (Thr. fragilis, Penn.). 
Je  1 lebende Muschel von Star. 4 u. 20. Die Schalen wurden regelm~it~ig im Schill 
gefunden. Nach Mitteilung von [-IAGMEIER iS[ die Art auf  lockerem Sand in der 
Deutschen Bucht h~iufig. 

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

*Ostrea edulis L. 
Lebende Austern kommen auch heute regelm~ifiig in der Rinne vor, ]edoch so selten, 
dat~ nur bei langen Kurrenziigen einmal ein Tier erfat~t wird. Die der Rinne benach- 
barte Austernbank,  a u f  der frfiher etwa 1000 Austern t~iglich gefischt wurden ,  ist 
ebenfalls seit 1923 unergiebig geworden, nachdem ein plStzliches Massensterben ein- 
getreten war (nach Mitteilung von J. HOLTMANN). Es linden sich dort aber heute noch 
weitaus mehr  Austern als in der Rinne. Dagegen ist der Boden der Rinne dicht mit 
den Klappen und Bruchstiicken von Austernschalen gepflastert. Ueber die Frage 
einer allochthonen oder autochthonen Lagerung siehe Abschn. IV 6d. 

Anomia patelliformis L. 
Besonders die Oberklappen dieser in der Form ~iut~erst variablen Art bilden einen 
sehr h~ufigen Bestandteil des Sedimentes. Lebend fand ieh diese Art nur einmal, 
und zwar an einer grof~en Sehale yon Modiola modiolus. Aueh HEINCKE gibt als 
Wohnsitz lebende und leere Sehalen von Ostrea, Mgtilus, Bueeinum u. a., besonders 
anf der Austernbank, an. In anderen Gebieten der s~idliehen Nordsee ist die Art selten. 

Modiola modiolus (L.) (Volsella m.). 
Grol]e Braehstfieke und ganze Sehalen sind im Boden der Rinne h~ufig. Bei Star. 32 
enthielt der Bodengreifer 1 lebendes kleineres Exemplar. 

*Modiolaria marmorata (Forb.) (Museulus m.). 
Von HEtNeK~ im Mantel grOf~erer Aseidien und aueh freilebend in der Rinne festgestellt. 
Von mir nieht gefunden. 

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

Lepidopleurus asellus (C. Spengler) (Chiton a.). 
Diese K~fersehneeken bevorzugen tieferes Wasser und kommen in grofler Zahl in der 
Rinne, ffir die sie eharakteristiseh sind, vor. Sie sitzen an Musehelsehalen und Steinen 
und k6nnen leieht iibersehen werden. 

Gastropoda. 
I. Prosobranchia. 

W. ANKEL, Prosobranchia (1936). 

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

Turritella communis Lam. (T. terebra). 
Nur vereinzelt fand ich lebende Tiere an den R~indern der Rinne (Star. 14, 25, 29). 
Die Geh~iusereste sind im Schill nicht selten. Die Art gehSrt nach HAGMEIER (1925) 
zur ,Echinocardium-Filiformis-Gemeinschaft" und kommt in den entsprechenden Ge- 
bieten i]berall in der Deutschen Bucht vor. 

Scala clathrus (L.) (Scalaria communis, Lain.). 
Auch diese sch5ne Art kann zu den Fremdlingen in der Deutschen Bucht gerechnet  
werden, wo sie bisher nur  von der Tiefen Rinne und der benachbar ten Austernbank 
bekannt  ist, w~ihrend sonst die Doggerbank, die holl~indische, englische und nor- 
wegische Ktiste, die atiantischen Kfisten Europas und das Mittelmeer ihren Lebens- 
raum bilden. In der Rinne land ich 2 groi~e lebende Tiere (Stat. 3 und 30); die 
leeren Geb~iuse sind mit Regelm~it~igkeit im Siebrest anzutreffen. 

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

Gibbula tumida (Mont.) (Trochus tumidus). 
Wie auch HEINCKE (1893) angibt, ist diese Art bezeichnend fiir die Tiefe Rinne. Erst 
die Doggerbank, die holl~indischen und belgischen Kfisten, die englische Ostkiiste und 
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Norwegen werden als n~ichste Fundorte  genannt. Innerhalb der 45 m-Linie fand ich 
h~iufiger lebende Tiere, in allen F~ingen zusammen 15. Meist war nur 1 Tier (sehr 
selten 2) in einer Bodenprobe enthalten. Die Art scheint t ieferes Wasser  zu bevorzugen,  
worauf  auch wohl ihr isoliertes Auftreten in der Rinne zurtickzufiihren ist. So fanden 
sich am h~iufigsten lebende Tiere bei Star. 8, der tiefsten Stelle des Gebietes. Im 
Siebrest  sind die Geh~iuse fast  r e g e l m ~ i ~ i g -  oft in grSfierer Z a h l -  anzutreffen;  
auch hierin ist Stat. 8 bevorzugt.  

Hyala vitrea (Mont.) (Rissoa v.). 
HEINCKE stellte leere Geh~iuse dieser sehr kleinen Art nSrdlich bei Helgoland fest. In 
der Rinne fand ich 2 Geh~iuse und 1 lebendes Tier, das einen der ersten Lebendfunde 
in der siidlichen Nordsee darstellt ~). Erst wieder an der norwegischen und englischen 
O-Kiiste, Orkneys und Shetlands und der atlantischen Kiiste Europas ist sie wieder 
festgestellt. Es ist zu vermuten,  dab lebende Tiere in der Rinne h~iufiger sind, ihrer 
geringen Griifie wegen aber  meist iibersehen werden. 

Lunatia nitida (Don.) (Natica pulchella, Risso). 
Entsprechend ihrer Lebensweise  treffen wir diese Art sehr h~iufig in der Rinne, wo 
ihr die reiche Molluskenfauna viele NahrungsmSglichkeiten bietet. Bei einer grotten 
Zahl der im Siebrest enthaltenen Muschelschalen und Schneckengeh~iuse sind ihre 
kreisrunden BohrlScher zu finden, die nach den Untersuchungen yon ANKEL (1937) mit 
Hilfe einer in der Bohrdrfise erzeugten kalkl6senden Saure hergestellt  werden.  Ver- 
st~indlicherweise lebt diese Bohrschnecke am h~iufigsten bei Stationen mit einer reichen 
Muschelfauna, und zwar 1 Tier - -  seltener 2 bis 3 - -  in einem Bodengreifer.  Die leeren 
Geh~iuse werden gern von ]ungen Eupagurus bewohnt.  

Buccinum undatum L. 
Diese Art ist in der ganzen Nordsee h~iufig, besonders bevorzugt sie sandig-schlickige 
BSden und tritt daher in der Rinne in grofler Zahl auf. W~ihrend der Bodengreifer nur 
ausnahmsweise ein grot~es Tier erfai~t, bringt er hier oft kleinere Individuen herauf. 
Die Geh~iuse der grot~en Tiere sind h~iufig mit Balaniden, Hydroiden usw. besetzt. Die 
Geh~iuse und Geh~iusebruchstficke bilden in der Rinne einen kennzeichnenden Bestand- 
teil des Schills. Auch die groi~en Laichballen werden oft am Boden gefunden. 

Lora turricula (Mont.) (Bela t. ; Pleurotoma t.). 
Im ganzen fand ich 5 lebende Tiere; die leeren Geh~iuse sind im Sediment h~iufiger. 
Ferner  gibt sie HEINCKE yon der Austernbank und anderen sandig-schlickigen und 
sandigen Grfinden an. Es ist eine nordische Form, die aber auch an anderen Stellen 
der Deutschen Bucht  verbrei tet  ist. 

2. Opisthobranchia. 
H. HOFFMANN: Opisthobranchia (1926). 

E n d o b i o s e - A r t :  
Cylichna cylindracea Penn. 
Ist fiir den schillarmen feinen Schlick am stidSstlichen Ende der Rinne charakteristisch, 
wo bis zu 4 Stfick in einem Greifer auftraten, besonders bei Star. 10, 12, 23, 29. In 
anderen Teilen der Rinne wurden keine lebenden Tiere und nur sehr selten Geh~iuse 
gefunden. 

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

Actaeon tornatilis (L.). 
2 Tiere von Star. 16 und 22, also yon der sfidlichen Grenze der Rinne. 

*Dendronotus arborescens (Miill.). 
In Dretschf~ingen. 
Die N u d i b r a n c h i a  fanden sich hie im Bodengreifer, und Dretschf~inge wurden nicht 
speziell darauf  untersucht.  HEINCKE (1894) gibt ftir die Rinne noch an:  

*Archidoris tuberculata (Cur.). 

*Adalaria proxima (Alder & Hancock). 

*Lamellidoris muricata (Miill.). 

1) Nach Mitteilung yon Dr. HERTLING wurde in der Umgebung yon ttelgoland die erste lebende 
Hyala vitrea am 3. III. 1932 4 Sm NWz Wl/2 W yon Helgoland gefangen. 

7 



50 Hubert Caspers 

*Aeolis (Aeolidia) papillosa (L.). 

,Coryphella landsburgi (Alder & Hancock). 

*Doto coronata (Gmelin). 

*Doto fragilis Forbes. 

Phoronidea. 

]7. BORG: Bryozoa (1930). 

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

Crisia eburnea (L.). 
Von dieser in der Deutschen Bucht h~iufigen Art sa6en kleine StScke auf Austern- 
und Buccinum-Schalen und besonders auch auf Flustra. 

Membranipora membranacea (L.). 
Besonders am Nordabfall kleine Ueberzfige auf Steinen und Muschelschalen bildend, 
wobei  es fraglich ist, ob die Kolonien noch lebten. 

Flustra foliacea (L.). 
Nut seltener im Bodengreifer. Die Dretsche bringt gro6e Biischel herauf,  die an 
Muschelschalen oder Steinen festsitzen. 

Alcyonidium gelatinosum (L.). 
Bei Star. 1 eine kleine keulenf6rmige Kolonie, die auf einer Muschelschale festge- 
wachsen war. 

Alcyonidium parasiticum (Flem.). 
Die Art bfldet Ueberzfige an Hydroiden und ist in der Rinne an Hydrallmania falcata 
nicht selten. 

Bryozoa. 

C. CORI: Phoronidea (1932). 

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

Phoronis miilleri de Selys-Longchamps. Abb. 28 und 29. 
W~ihrend die Larve Actinotrocha branchiata bereits 1894 von JOH. M~LLER bei Helgo- 
land gefunden wurde, beschrieb erst 1904 M. DE SELYS-LONGCHAMPS das Bodenstadium, 
das einige Jahre vorher zum erstenmal yon HARTLAUB gefunden worden war. 
Die Art ist bisher yon Helgoland bekannt,  wird aber  in geringerer Zahl auch an 
anderen Stellen der Deutschen Bucht gefunden (Mitteilung yon HAGMEIER). STEUER fand 
sie 1933 im Mittelmeer, und von GUSTAFSON (1935) lieg[ eine Arbeit  fiber die Ver- 
breitung an der schwedischen Westkfiste vor, wo sie in einer iihnlichen Lebens- 
gemeinschaft,  aber  sandigerem Boden vorkommt.  Da sich die Larven a uch an anderen 
Kfisten finden, wird auch dort noch stellenweise das Bodenstadium festzustellen sein. 
Da Phoronis miilleri an manchen Stellen der Rinne sehr h~iufig ist, soll auf  ihre 
dortige Verbrei tung etwas n~iher eingegangen werden:  Eine H~iufung der Tiere finden 
wir bei Star. 9, 10, 11, 12, 22, 23 und 29, also an dem sfidSstlichen Abhang der 
Rinne, der durch den z~ihen, schillarmen, blaugrauen Schlick ausgezeichnet ist, und 
der auch in der iibrigen Faunenzusammensetzung deutliche Unterschiede gegenfiber d e r  
fibrigen Rinne aufweist.  Neben vielen leeren RShren fanden sich bis zu 45 lebende 
Tiere auf 1/lo qm, und Funde von 20 Tieren in einem Greifer bilden hier den Durch- 
schnitt. Ganz vereinzelt stellte ich die Art auch am sfidwestlichen und westlichen 
Hang der Rinne fest, w[ihrend der Nordabfall ganz gemieden wird. DE SELYS-LONGCItAMPS 
fand sie ebenfalls geh~iuft in dem ,b lauen  Schlick" am sfidSstlichen Hang, ferner  
auch einige nordwestlich von Helgoland in 5 Seemeilen Enffernung. In der Ver- 
brei tung dieser Art hat sich also seit 1900 nichts ge~indert. 

*Phoronis gracilis v. Beneden. 
Die zuerst bei Ostende gefundene Art wurde von DE SELYS-LONGCHAMPS auch in der 
Rinne festgestellt, wo sie in alten Austernschalen lebt. In d iese  ist sie ganz einge- 
graben und bohrt  wahrscheinlich ihre G[inge selbst. Die Art ist aber durchaus nicht 
h~iufig und auch schwer zu finden, so da6 das Bodengreifermaterial  nicht ausreichte, 
um sie darin festzustellen. 
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Nach Aufzeichnungen yon HINRICHS wurden in der Rinne noch gefunden:  

*Tubulipora liliacea (Pall.) (Idmonea serpens) an Austernschalen. 

*Eucratea loricata (L.) an Hydroiden. 

*Bicellariella ciliata (L.) ,, 

*Bugula plumosa (Pall.) , 

E c h i n o d e r m a t a .  
J. LIEBERKIND: Echinoderma (1928). 

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

Astropecten irregularis (Penn.). 
Die in der Nordsee allgemein vorkommende Art ist in der Rinne h~iufiger, wird jedoch 
nur  selten vom Bodengreifer erfafit, da die grot~en Tiere weiter auseinander sitzen. 
Nach Mitteilung des Fischmeisters HOLTMANN war die Art 1927 und 1928 nicht zu finden. 

Amphiura filiformis (O. Fr. Mfiller)1). 
Auf die Verbreitung dieser stellenweise in der Rinne sehr h~iufigen und zur Charakte- 
risierung von Lebensgemeinschaften wichtigen Art soll sp~iter eingegangen werden (S. 58). 

Bemerkenswert  ist das blaugrfine starke Leuchten dieser Tiere, das nach den 
Untersuehungen von MANGOLD (1907) und REICHENSPERGER (1908) ausschliet~lich auf die 
Stacheln lokalisiert ist Und hier in besonderen drfisenartigen Zellen intrazellul~ir erzeugt 
wird, wohin die Reize durch den Radi~irnerv iibertragen werden. Naeh  meinen Be- 
obachtungen pflanzt sich das Leuchten wellenartig fiber den gereizten Arm fort ;  auch 
abgebrochene Arme sind noch zu intensivem Leuchten bef~ihigt. Bei Stationen, in 
denen viele Amphiura enthalten sind, ist dann im ganzen Sieb ein helles Blitzen, wenn 
dieses im Dunkeln geschfittelt wird. Die nahe verwandte Art A. chia]ei leuchtet nicht. 
Die Beschr~inkung des Leuchtens bei A. filiformis auf die Stacheln finder vielleicht in 
der Lebensweise dieses Schlangensterns seine Erkl~irung: Die Tiere leben tief im 
Schlick eingegraben, und nur die Spitzen der langen Arme ragen fiber die Boden- 
oberfl~iche. Nach LIEBERKIND dienen die Arme als Fangarme, ,werden sie eines kleinen 
Tieres habhaft ,  so wird dieses augenblicklich von den Armen zum Munde geftihrt". 
Wenn wir dem Leuchten einen biologischen Wert zuschreiben, so kann dieser nur an 
den K6rperteilen wirksam sein, die fiber das Substrat hinausragen, so da$ die Be- 
schr~inkung des Leuchtens auf die Stacheln der Arme verst~indlich ist. Wie MANGOLD 
betont, geschieht das Leuchten immer nur auf einen Reiz hin, nie spontan. 

Ophiura albida Forbes. 
In der Rinne die h~iufigste Schlangensternart,  deren Verbreitung sp~iter beschrieben 
werden soll (S. 56). Ophiura texturata wurde nie gefunden. 

Spatangus purpureus O. Fr. Mfiller. 
Dieser sonst in der Deutschen Bucht sehr serene Seeigel tritt regelm~i~ig in den tieferen 
Zonen der Rinne auf, ist aber nicht h~iufig. Im April enthielt der Bodengreifer sehr 
kleine, lunge Tiere. GrSflere Mengen wurden nach dem kalten Winter 1928/29 im 
M~irz 1929 gefischt. 

Echinocardium cordatum (Penn.). 
Lebt an den R~indern der Rinne, vorwiegend auf dem weiehschlickigen Boden im Sfid- 
osten (Stat. 10, 11, 29), wo sich bis zu 4 Stfick in einem Greifer fanden, meidet aber 
das Kerngebiet der Rinne. 

Cucumaria elongata Dfiben u. Koren. 
Diese nach Mitteilung yon H:GMEmR auch in anderen Schlickgebieten der sfidlichen 
Nordsee vorkommende Art tritt selten aber regelm~i~ig in der Helgol~inder Rinne auf. 
Ich erhielt hier 5 Tiere yon den Stationen 12, 23 und 29, also aus dem weichschlickigen 
schillarmen Gebiet am sfidSstlichen Ende. Das gr6t~te Exemplar ma~ 3,3 em. 

1) Nachtrag: Amphipholis squamata (D. Chiaje). 
Im Juli 1938 fand ich yon dieser Art in einem Bodengreiferfang aus der Rinne (54 m) 15 Stiick. 
W~hrend LmBERKrND (1928) noch den Oeresund und die siidliche Nordsee als ,die dem deutschen 
Meeresgebiet n~chstliegenden Fundstfitten" angibt, wird die Art yon HERTLING (Ein zool. Ausflug an die 
Westkfiste yon Helgoland. P~dagogische Warte 41, 1934) ftir das Felswatt erw~ihn%; auch ftir die Rinne 
ist sie also jetzt nachgewiesen. Dieser Schlangenstern ist Hermaphrodit und vivipar. 

7* 
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*Leptosynapta bergensis (Oestergren). 
Nut von Helgoland und der norwegischen Ktiste bekannt;  nach HINRICHS aus der Rinne. 

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

*Solaster papposus (L.). 
Wird bei Dretsch- u. Kurrenf~ingen in grofier Zahl in der Rinne und auf der benach- 
barren Austernbank gefangen, ist aber sonst  in der Deutschen Bucht selten. Die 
zirkumpolare Art erreicht hier ihre Sfidgrenze. Sie ist typisch ftir har ten  Bodengrund. 

Asterias rubens L. 
Der h~iufigste Seestern in der Rinne. W~hrend Schleppnetze grofie Tiere heraufholen,  
fiingt der Bodengreifer ab und zu kleine und mittelgrot~e Stficke. 

*Henricia sanguinolenta (0 .  Fr. Mfiller) (Cribrella s.). 
Diese in der Arktis, im Atlantischen Ozean und an den englischen Ktisten vorkommende 
Art ist nach Aufzeichnungen yon HINRICHS frtiher mehrfach in der Rinne gefunden 
worden. Die Art zeigt Brutpflege (also kein planktonisches Entwicklungsstadium). 

Ophiothrix fragilis (Abildg.). 
Nicht so h~iufig wie die anderen Schlangensterne.  Besonders im westlichen Teil der 
Rinne (Stat. 13, 14, 33). 

Psammechinus miliaris (Gmel.). 
Ist in der ganzen Rinne verbreitet,  vorwiegend aber am nSrdlichen Abhang. Wird 
viel mit der Dretsche gefangen, aber nu t  seltener mit dem Bodengreifer. Die Art ist 
im Wat tenmeer  und hier besonders auf den Austernb~inken und Seegraswiesen 
sehr h~iufig und wird dort bedeutend grS~er als in der Rinne (vergl. HAGMEIER, 1927). 
Fischmeister HOLTMANN machte reich darauf  aufmerksam, dat~ Psammechinus in den 
letzten Jahren  in der Rinne h~iufiger auftritt und auch etwas grS~er wird. 

*Echinus esculentus (L.). 
Seltener. Nur in Kurrenf~ingen, besonders am Felsabfall zur Rinne. Bruchstticke und 
Stacheln sind h~iufiger im Sediment enthalten. 

Echinocyamus pusillus (0. Fr. Mtiller). 
Dieser kleine Seeigel lebt in riesiger Zahl im Boden der Rinne, so da~ bis 58 Sttick 
aus einem Fang, also von 1/10 qm, und 1261 aus allen F~ingen zusammen ausgesucht 
wurden.  Ueber Verbreitung, Wachstum usw. siehe S. 59. 

Thyone fusus (O. Fr. Mtiller). 
In der ganzen Rinne verbreitet,  a b e r  nicht h~iufig. Bis 4 cm grot~. Im ganzen waren  
8 Tiere in den F~ingen enthalten, davon 4 in Aprilf~ingen. Diese waren  auch grSfier 
als die iibrigen aus den Monaten August und September s tammenden Exemplare.  Die 
Art bevorzugt Muschelboden und soll sich selbst auch mit Muschelbruchstticken be- 
decken. In der siidlichen Nordsee tritt Thyone lediglich in der Rinne auf. Nach dem 
kalten Winter 1928/29 wurden i m  M~irz 1929 mit dem Helgol~inder Trawl (3 X 10 Min.) 
80 Thgone in der Rinne gefangen. 

Tethyodea (Ascidiacea). 
W. ~/~ICHAELSEN: Ascidiae (1930). 

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

*Ascidiella aspersa (O. F. Mtiller) (A. scabra ; Phallusia virginea). 
Diese solitaire Ascidie war frtiher in der Rinne, besonders am Nordhang, aui~erordentlich 
hfiufig, so dal~ fiber 70 Sttick in einem Dretschzug erbeutet  wurden.  Dagegen ist sie 
in den letzten Jahren  sehr zurtickgegangen, so daft sie h e u t e  als selten angesehen 
werden muir. 

Dendrodoa grossularia (v. Beneden). 
Da sich die Art meist auf Muschelschalen, seltener auf Steinen festsetzt, ist sie in 
ihrem Vork0mmen an die schillreichen Zonen gebunden,  wo dann manchmal  6 Sttick 
auf einer gtinstig liegenden Schale gefunden werden  und  im ganzen 12 Sttick in 
einem Bodengreifer enthalten sein k/Jnnen. Es kommen weige, rosa und rote Tiere 
vor, etwa im Verh~ltnis 3 : 2 : 2, so  da$ also die wei$en iiberwiegen. 
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*Diplosoma listerianum var. gelatinosum (Milne-Edwards). 
Ist nach HINRICHS auf Chaetopterus-RShren und Hydroiden in der Rinne gefunden worden. 
N~ichste Fundorte:  Britische Gew~isser, Kattegat. 

*Molgula spec. 
Nach HmmcHs in der Rinne. 

*Eugyra arenosa (Alder & Hancock). 
In der Nordsee verbre i te t ;  nach I-ImRICHS auch in der Rinne. 

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

Branchiostoma lanceolatum (Pallas). 
Bei Star. 6, also hart an der Felskante,  fand ich im Januar  1937 ein Tier yon 27 mm 
L~inge, also einem Alter yon etwa 3 Jahren. Amphioxus ist aber auf keinen Fall 
zur Fauna  der Rinne zu rechnen. Das yon mir gefundene Stiick wird hierher gespfilt 
worden sein und konnte sich in dem bei Stat. 6 vorhandenen schlickarmen Sand- und 
Muschelbruchboden eine Zeitlang halten. 

Fische. 

Die Bodentiere der Rinne stellen zum grSfiten Teil eine wertvolle Fischnahrung dar 
(vergl. BLEGVAD 1928 und 1930, FRANZ 1910 und HERTLING 1928), und dementsprechend 
weist dieses Gebiet einen besonderen Fischreichtum auf. - -  Einige in der siidlichen 
Nordsee seltene Fische haben in der Rinne ein fast regelm~igiges Vorkommen, wie 
Pleuronectes microcephalus, Gadus luscus und G. minutus undScophthalmus norvegicus. 
Eine besondere  Behandlung der Fische liegt aufierhalb des Rahmens meiner Untersuchung. 

HI. AutSkologische Untersuchungen. 

1. D i e  V e r b r e i t u n g  
d e r  w i c h t i g s t e n  A r t e n  in d e r  R i n n e  m i t  A n g a b e n  f i b e r  i h r e  O e k o l o g i e .  

Bei folgenden Arten war  es miiglich, durch das w[ihrend 11/2 Jahren  gewonnene 
Material einen Einblick in die Oekologie zu erhalten:  Nucula nucleus, Chione ovata, 
Ophiura albida, Amphiura filiformis, Echinocyamus pusillus, Pectinaria koreni. 

Die Beobachtungen erstreckten sich auf die Fl~ichendichte (Frequenz) und die Orts- 
dichte (Abundanz) im Untersuchungsgebiet ,  auf Laichreife und den Brutfall, das Wachstum 
und das Verschwinden der alten Tiere. Die verschiedenen Beobachtungen werden  bei den 
einzelnen Tierarten vermerkt .  Fiir die Darstellung des Wachstums wurde die GrSge der 
Tiere gew~hlt. Diese kann dutch verschiedene Umwelteinfltisse auch bei gleichaltrigen 
Tieren sehr variieren, jedoch ist hierdurch das genaueste  Bild der Alterszusammensetzung 
zu gewinnen (das Wiegen der einzelnen Tiere ist noch ungenfigender). - -  Den Darstel lungen 
liegen die auf 1/10 mm genauen Messungen zugrunde, wobei  in der Weise abgerundet  
wurde, dat~ alle Gr6t~en von 0,5 bis 1,4 mm auf 1 mm zusammengezogen wurden.  Bei 
manchen Kurven erwies es sich als giinstig, die Messungen yon 2 oder 3 Monaten zu- 
sammenzufassen, wobei darauf  zu achten war, dat~ dadurch das Wachstumsbi ld  nicht 
verfiilscht wurde. 

a) Nucnla nucleus. 

Durch die V e r b r e i t u n g  yon Nucula nucleus kann die Sohle der Rinne noch 
besser  als dureh die morphologische Gestalt abgegrenzt  werden:  Dort, wo diese Muschel 
auftritt, befinden wir uns noch innerhalb des Gebietes der Rinne, wo sie fehlt, haben  wir 
ihre Grenze erreicht. Dabei ist ein deutliches inneres Kerngebiet  zu erkennen, in welehem 
bis 52 Stfiek auf 1/10 qm leben und das sich aueh durch die tibrigen Tierarten als ein 
besonderer  Lebensraum heraushebt .  Dieses Gebiet nimmt die tiefsten Teile der Rinne 
ein und hat daher auch seinen Mittelpunkt an der tiefsten Stelle der Rinne, also bei  Star. 8. 
Wie S. 46 erw~ihnt wurde, ist die Rinne die einzige Stelle in der ganzen sfidlichen Nord- 
see, wo N. nucleus auftritt, w~ihrend sie in anderen Gebieten durch N. nitida ersetzt 
wird. Die erstere Art mug also als endemiseh ftir die Rinne angesehen werden.  - -  Das 
Gebiet der Hauptverbrei tung yon N. nucleus ist in Karte 30 eingezeichnet, ferner  ist dort 
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die Grenze angegeben, innerhalb der t iberhaupt diese Muschel gefunden wird, und die als 
eigentliche tiergeographische Grenze der Rinne aufgefat~t werden kann. Das Kerngebiet 
ist ziemlich schmal und folgt tier L~ingserstreckung der Rinne, e twa in der Verbindungslinie 
der  Stationen 21 - -  20 - -  28 - -  8 - -  35 - -  2 - -  32 - -  13, ist also S-fSrmig gekriimmt. Wenn  
sich dieses Gebiet auch ungef~ihr der morphologischen Gestalt der Rinne anpat~t, so finden 
sich doch auffiillige Abweichungen, indem im Westen und Osten Ausl~iufer nach Star. 13 
bezw. nach Star. 21 quer zu den Tiefenlinien liegen. Die breiteste Stelle ist be i  den 
Stationen 2, 3, 34 und 35. Bei Star. 8, die durch ibren besonderen Nucula-Reichtum und 
ihre Zentrallage innerhalb der Hauptachse als Mittelpunkt angesehen werden mull, ist 
dieses Gebiet merkwiirdigerweise besonders  schmal, wie die folgende Uebersicht  zeigt, 
welche die Stiickzahl der Muschel auf  1/10 qm yon den Stationen 7, 8 und 9, die in einer 
Linie quer  zur Hauptachse des Nucula-Gebietes liegen, angibt:  

Nucula nucleus: Ortsdichte bei d e n  Stationen 7, 8 und 9. 

Star. 7 S t a r .  8 Star, 9 

J u n i  1936 2 25 1 
April  1937 6 25 0 

So wie sich die Nucula nucleus-Verbreitung ausschlief~lich auf die Rinne besehr~inkt, 
so verh~iltnism~it~ig scharf sind auch die Grenzen des Kerngebietes;  dafiir sei als Beispiel 
noch der Schnitt mit den Stationen 1- -5  aufgefiihrt: 

Nucula nucleus: Ortsdichte bei den Stationen 1--5. 

Slat.  1 2 3 4 5 

J u n i  1936 0 7 22 2 2 

Das Wachstum von Nucula nucleus zeigt Abb. 171), 

Fiir das durch die Kurven gezeigte Wachstumsbild gibt es nur eine Erkl~irung: 
Von dem Brutfall 1935 war im Friihjahr 1936 ein grot~er Bestand vorhanden,  w}ihrend der 
oder die frtiheren Jahrg~inge restlos abgestorben waren. Die jungen Muscheln wuchsen 
rasch heran bis 10 mm. Im Sommer 1936 fand ein nur sehr geringer Brutfall start, oder 
aber  die jungen Tiere starben bald wieder ab. Welche Ursachen hierfiir vorlagen, ist 
natiirlich schwer festzustellen; vielleicht war  die grof~e Zahl der alten Muscheln dem Fort- 
kommen der jungen Tiere hinderlich. Es ist abe t  auch mSglich, dat~ die Muscheln erst 
nach zwei Jahren ihre Hauptfortpflanzungszeit  haben, so daf~ 1936 ein stfirkerer Brutfall 
durch das Fehlen des Jahrganges 1934 ausfallen muiSte. 1937 wi i rde  dann eine starke 
Bruterzeugung des Jahrganges 1935 einsetzen. Wieweit  sich diese zwei]~ihrige Periode 
hfilt, ist natiirlich nicht vorauszusagen.  

Erg~inzend versuchte ich die genaue L a i c h z  e i t  von Nucula nucleus, die m. W. noch 
nicht bekannt  ist, festzustellen und w~ihlte hierzu die Methode yon THORSON (1936): Bei 
einer geniigenden Anzahl von in Alkohol konservierten Muscheln wurde ein Tell der 
Gonaden herauspriipariert  und die Reife der Eier bestimmt. Dabei ergab sich, daf~ die 
reifsten Eier im Juli und August zu finden sind. Dagegen waren im September  nu t  ganz 
winzige oder gar keine Eier in den Ovarien enthalten. Auch im Januar ,  April usw. ist 
die Reifung der Eier erst wenig fortgeschritten. Die EigrSfie betriigt im Juli und August  
durchschnittlich 0,13 mm, ist also so gering, daf~ in der Entwicklung ein planktonisches 
Larvenstadium vorhanden sein mull. Mit dem Auftreten der Larven ist daher im Juli und 
August  zu rechnen. Eine Bestfitigung dieses Untersuchungsergebnisses ist, dat~ bei 
Aquariumstieren im August  reife Spermien gefunden wurden. 

Die grSt~te lebend gefundene N. nucleus hatte eine Liinge yon 12,7 mm, und 13 mm 
stellt auch etwa das Maximum bei den Schalen im Siebrest dar. Leider fehlen genauere 
GrSf~enangaben aus anderen Gebieten; HEINCKE (1894) erw~ihnt nut, daf~ die Helgol~inder 
Form kleiner als die der offenen Nordsee sei. 

1) Zahl  der  ffir die K u r v e n b e r e c h n u n g e n  g e m e s s e n e n  Stf icke:  
Mai : 17 S e p t e m b e r :  181 
J u n i  : 50 J a n u a r  : 107 
Jul i -August :  50 Apri l  : 335 

J u n i  : 36 
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J u l i - A u g u s t  
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Abb. 17. Nucula nucleus: Wachstum. 
1936 K u r v e  I, Mai :  Vorhen'schen der kleineren Muscheln. Gipfelpunkt bei 7 ram. GrOi~te Tiere 9 mm. 

Verhfiltnismfil3ig grot~er Bestand an jungen Tieren (3--5 mm). 
K u r v e  II, J u n  i: Im Frtihling rasches Wachstum. Die kleinen Tiere sind fast g~nzlich verschwunden. 

Gipfelpunkt bei 10 mm. 
K u r v e  III, J u l i - A u g u s t :  Gleiche GrSi~enverteilung wie im Juni, aber - -  allerdings sehr k l e i n e -  

Zahl ganz junger Tiere (O-Gruppe, 3 mm), die sich deutlich gegentiber den ~brigen 6--12 mm 
gro~eu abheben (der kleine Gipfelpuukt bei 7 mm ist wohl ohne Bedeutung). 

K u r v e  IV, S e p t e m b e r :  Der a re  Bestand ist auf 11 mm herangewachsen, bis 13 mm, aber auch 
viele 9--10 mm messende Muscheln. Die juugen Tiere (3 4 ram) auch hier in der MinderzahL 

1937 K u r v e  V, J a n u a r :  Die grSi~teu Muschelu sind eingegangen, Gipfelpunkt bei 9 mm. Die junge Brut 
hat sich in ihrem Bestand erbalten. 

K u r v e  VI, A p r i l :  Anwachsen der jungen Tiere auf 4--5 mm, eines Tells der gro~en aut 10 mm. 
K u r v e  VII, J u n i :  Im Friihjahr wieder starkes Wacbstum. Die kleinsten Muscheln des Jahrganges 

1936 messen 6 mm. Dieser Bestand spielt aber fiberhaupt keine Rolle im Verhfiltnis zu dem 
der grofieu Tiere Qetzt meist 10--11 mm). 

Ein Augustf~ng ergab, dal~ iiberhaupt keine Nacula unter 9 mm vorhanden war. 

b) Chione ovata. 

Diese  A r t  t r i t t  m e nge nm ~i ~ i g  seh r  h i n t e r  Nucula nucleus zur i ick ,  k o m m t  a b e r  me i s t  
mi t  d i e se r  v e r g e s e l l s c h a f t e t  vor ,  so daft  die G r e n z e n  i h r e r  G e s a m t v e r b r e i t u n g  mi t  d e n e n  
v o n  Nucula  z u s a m m e n f a l l e n .  So ist  die g a n z e  R i n n e  als  L e b e n s r a u m  y o n  Chione a n z u -  
s e h e n ,  v o n  d e m  n u r  das  w e i c h e  S c h l i c k g e b i e t  im S i i d o s t e n  a u s g e s c h l o s s e n  wird .  D a  die 
A r t  n i c h t  so  r e g e t m ~ i g  u n d  n u r  in  s e l t e n e r e n  F~illen in  grSt~erer  O r t s d i c h t e  (bis 10 St i ick  
a u f  J/10 qm)  v e r t r e t e n  ist, k a n n  k e i n  a u s g e s p r o c h e n e s  K e r n g e b i e t  wie  be i  Nucula a n g e g e b e n  
w e r d e n .  Es  s c he i n t  s o g a r  e ine  gewis se  W e c h s e l b e z i e h u n g  z w i s c h e n  de r  H ~ u f i g k e i t  y o n  
Nucula u n d  Chione v o r h a n d e n  zu  sein,  die w o h l  au f  P l a t z k o n k u r r e n z  d u r c h  die  e r s t e r e  
A r t  z u r f i c k z u f i i h r e n  i s t l ) :  z. B. i s t  die Nucula-reiche S t a t i o n  8 a r m  a n  Chione, w~ihrend 
die  nSrd l i ch  des  Nucula-Kerngebietes l i e g e n d e  Z o n e  grSi~ere M e n g e n  v o n  Chione enth~l t ,  
u n d  ~ihnliche Verh~i l tn isse  t r e f f e n  w i r  a u c h  im W e s t e n  de r  R i n n e .  D o c h  g i b t  es  a u c h  
A u s n a h m e n ,  d. h.  a lso  F~inge, in  d e n e n  Chione fas t  in  g l e i c h e r  Zah l  wie  Nucula auf t r i t t .  

I m  g a n z e n  r ing  ich  191 Chione ovata. Obgle i ch  da s  M a t e r i a l  n i c h t  g a n z  aus r e i ch t ,  
u m  die  P r o z e n t z a h l e n  de r  GrS t~enver t e i lung  mit  S i c h e r h e i t  zu  b e r e c h n e n  2), e r g a b e n  s ich  

1) Es ist auch denkbar, dat~ Chione die Nucula-Larven wegfisch~, ehe diese sich festseizen kSnnen, 
jedoeh werden uoch viele andere Griinde hier mitspielen. 

2) Zahl der gemessenen Muscheln : 
Mai - -  Juni - -  Juli : 36 Jamlar : 39 
Augus t - -  September : 48 April : 68 
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doch so auff~illige Uebereinstimmungen bei den Kurven der einzelnen Monate, da$ es sich 
n ich t  um ZufaU handeln kann:  Abb. 18. 

Zun~ichst ist bei allen Kurven eine gleichm~i$igere Verteilung der GrSt~enanteile 
yon 3 bis 16 mm zu verzeichnen, so dat~ sich die Gipfelpunkte nur undeutlicher heraus- 
heben.  In Kurve I ( M a i -  J u n i -  Juli) haben wir eiuen Gipfelpunkt bei 4 ram, w~ihrend 
nur wenige Muscheln von der GrSlSe 5, 8 und 12 mm vorhanden sind; dagegen zeigen 
solche von 6, 10 und 13 mm eine grSt~ere Anzahl. Im A u g u s t - - S e p t e m b e r  (Kurve II) 
sind die 4 mm grogen Tiere auf 5 mm herangewachsen,  w~ihrend die Kurve bei 6 mm 
eine tiefe Einsenkuug aufweist.  Darauf  folgen in etwa gleicher H~iufigkeit Muscheln von 
7--11 mm, w~ihrend die grSl~ereu Tiere sehr zurficktreten. Im Januar  (Kurve IIl) sehen 
wir  einen aufffilligen Gipfelpunkt bei 4 mm, dagegen ein Kurvental  bei 5 mm. Hier haben 

I 
1Vial- Juni -gul i  

I I  
Augus t -September  

I I I  
J a n u a r  

I V  
April  

mr~ t~ $ 6 7 8 ~ IO I I  12 13 

Abb.  18. Chione ovata. W a e h s t u m .  

wir also einen wesentl ichen Anteil der jungen Tiere vom letzt]~ihrigen Brutfall, die sich 
im A u g u s t -  September  noch nicht bemerkbar  machten. Bei den grSSeren Muscheln ist 
eine st~irkere Aufteilung in verschiedene GrSSeuordnungen festzustellen: einzelne haben  
wohl im Herbst  noch eine betr~ichtliche GrSfienzunahme erfahren (die grSt~te lebend ge- 
fundene Musehel mag 15,5 mm), w~ihrend andere im Wachstum stehengeblieben sind. Im 
April (Kurve IV) haben  wir fast das gleiche Kurvenbild wie im Januar,  und ebenso finden 
sich viele Ankl~inge an Kurve I ( M a i -  J u n i - - J u l i ) .  Diese Aehnlichkeiten weisen darauf 
hin, dais mein Material ausreicht, um das Wachstum yon Chione zu untersuchen. In der 
Zeit yon Januar  bis etwa Juni finder also wohl nur ein geringes Wachstum start, das erst 
im Juli und August  in starkem Umfange einsetzt. Im letzteren Monat mtissen wir auch 
den Bruffall der jungen Tiere annehmen, die allem Anschein nach ebenso wie Nucula 
nucleus erst im iibern~ichsten Jahr  zur Fortpflanzung kommen. 

e) Ophiura albida. 

Von diesem nach Amphiura filiformis h~iufigsten Sehlangenstern der Rinne fand 
ich im ganzen 735 Sttick. Die Art ist tiberall im Untersuchungsgebiet  verbrei tet  uud tritt 
bei manehen Stationen regelm~i$ig und in fast gleicher Zahl auf. Dagegen wurden bei 
anderen deutliehe jahreszeitliehe Untersehiede bemerkbar ,  indem sich z. B. fiber 18 Tiere 
an einer Stelle fanden, die bei frfiheren Fi~ngen nut  ganz wenige oder gar keine Ophiura 
enthielt. Diese Erseheinung wurde so oft beobachtet ,  da$ es sieh u i c h t  um Zuf~illigkeiten 
handeln konnte. Es war  aueh nicht anzunehmen, dat~ Ophiura nur kleine Fleeke besiedeR, 
und diese nicht bei allen Terminfiingen wiedergefunden wurden.  Die Erkl~irung mtissen 
wir in der Entwiekluug uud dem W a e h s t u m  dieses Sehlangensternes suchen: 

Abb. 19 stellt den Hundertsatz der  Gr6$en (Seheibendurehmesser) yon Ophiura 
albida in versehiedenen Monaten darl).  Kurve I ( M a i -  Juni 1936) hat einen Gipfelpunkt 
bei  3 ram, aber  aueh 2 mm ist stark vertreten. Dagegen treten die Anteile der tibrigen 
GrSfien stiirker zurtick. Ein ~ihnliehes Verh~iltnis ist aueh noeh  im Juli - -  August  (Kurve II) 
vorhanden,  nur ist der 2 mm-Antei l  geringer geworden zu Gunsten yon 3 mm. Bei den 
grS$eren Tieren zeigt sich ebenfalls ein Wachstum, indem 8 und 9 mm gro$e Tier starker 
ver t re ten sind, dagegen 5 mm g~iuzlieh fehlt. - -  Ein vSllig neues Bild tritt uns im 
September  (Kurve III) entgegen: Die 3 mm gro$en Tiere sind stark gewaehsen, ]edoch 

1) Zahl  de r  g e m e s s e n e n  T ie re :  
Mai - -  J u n i  : 73 J a n u a r  : 100 
J u l i - -  A u g u s t :  58 Apr i l  : 427 
S e p t e m b e r  : 100 J u n i  : 6 
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erf01gte die GrSfienzunahme 
nicht bei allen gleich schnell, 
so dat~ ein Ausgleich der GrS~en Mai-Juni  
eintrat. Auch die Lticke yon 
5 mm ist etwas ausgeftillt. Von 
7 mm ab l~iSt sich eine deutliche 
Abnahme bemerken,  indem Ii 
diese grot~en Tiere absterben; Juli-August 

wenige sind bis 10 mm heran- 
I i I  

gewachsen. Auch v on dem Be- September 
stand der im Juli-August 3 mm 
grol~en Tiere mut~ ein starker 
Hundertsatz eingegangen sein. iv ganuar  
Dagegen zeigt sich ein neuer 
Gipfelpunkt bei 1 mm: Im 
August hat  der Brutfall statt- v 
gefunden,  und die ]ungen April 

Schlangensterne sind ]etzt bis zu 
dieser Gr6fie herangewachsen.  
Im Januar  1937 (Kurve IV) finder w 
sich der Gipfelpunkt dieses J~i 
jungen Bestandes bei 2 ram; 
die ~ilteren Tiere sind welter 
zuriickgegangen. Die April- 
kurve (V) zeigt das gleiche 

ram ! 2 3 4 5 6 7 8 @ 10 

Abb. 19. Ophiura Mbida. Wachstum. 

Bild, ein Wachstum hat  nicht stattgefunden, die ~ilteren Tiere sind nur noch in wenigen 
Resten vorhanden.  Nach diesem Monat setzt aber eine starke GrSi~enzunahme ein, der 
Gipfelpunkt der Juni-Kurve (VI) liegt bei 3 ram, und wir bekommen wieder den An= 
schlufi an Kurve I. 

Durch die Zusammenz~ihlung aller F~inge eines Monats wird in den September-, 
Januar-  und Aprilkurven der Gegensatz zwischen der jungen Brut und den alten Tieren 
sogar etwas verwischt, indem bei einigen Stationen die jungen Tiere schon st~irker he ran-  
gewachsen sind usw., w~ihrend er noch augenscheinlicher wird, wenn wir uns einzelne 
F~inge ansehen. Die folgende Tabelle yon 3 Stationen mag hierzu als Beispiel geniigen: 

T a b e l l e  8. 

Op h i u r a  a l b i d a  : Sttickzahl der verschiedenen GrSftengruppen bei 3 Stationen. 

Datum Station Gesamtzahl 1 2 3 4 5 6 7 

23. 9. 36 
15. 1. 37 
9.4.37 

29 I 13 
1O 18 
28 [ 69 24 3I 

1 

8 9 m m  

- -  1 

1 

Durch den starken Brutfall im August sind auch deutliche Zahlenunterschiede 
zwischen den F~ingen aus verschiedenen Jahreszeiten festzustellen. Tabelle 9 zeigt die 
Ophiura -Anzah l  bei den 12 Terminstationen in verschiedenen Monaten: 

T a b e l l e  9. 

O p h i u r a a I b i d a  : Sttickzahl bei den Terminstationen in verschiedenen Monaten. 

M o n a t  Gesamtzahl 2 3 4 6 ~ 8 14 15 !] 19 20mm 

Mai-Juni-Juli 1936 
August-September 
Januar 1937 
April 

42 
50 
72 
82 

8 

11 

lo 13 

11 
18 
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Bei den August-September-F~ingen kommt der Anteil der jungen Tiere noch nicht 
so zum Ausdruck wie im Januar  und April, wo bei manchen Stationen bis 29 Tiere in 
einem Greifer enthalten sind und auch die  Gesamtzahl betr~ichtlich angestiegen ist. 

In Winter- und Friihjahrsfiingen ist also die Zahl der Ophiuren betr~ichtlich 
hSher als in Sommerf~ingen, und bis 69 Sttick konnten dann von 1/10 qm Bodenfl~iche 
ausgesucht werden. Dieser gro6e Bestand wird erst zu Beginn des folgenden Sommers 
stark gelichtet, wenn die jungen Tiere schnell wachsen und Nahrungskonkurrenz eintritt 
(vergl. Absehn. IV 7a). 

Es werden auch Gebiete v o n d e r  Brut :befallen, in denen sich kaum a r e  Tiere 
finden, da hier ftir das Fortkommen der Art ungiinstige Verh~iltnisse vorliegen, und wo 
auch die ]ungen Tiere wieder eingehen werden, da bei der verh~iltnism~ifiig langsamen 
Bewegung der Schlangensterne ein weitgehender Ortswechsel und damit das Aufsuchen 
besserer Nahrungsgrtinde nicht in Frage kommt. Auch Flecken mit besonders reichem 
Brutfall sind zu erkennen;  so waren z. B. im April 1937 bei Star. 28 auf  1/lo qm 69 Ophiura 
enthalten, von denen 61 einen Scheibendurchmesser unter 3 mm hatten. Hier ist eine 
besonders starke Lichtung des Bestandes und damit ein Ausgleich zu erwarten. 

d) Amphiura filiformis. 

Das V e r b r e i t u n g s g e b i e t  dieses Schlangensternes (Karte Abb. 30) schliet~t 
sich stidlich an das von Nucula und Eehinocyamus an und hat  seinen Kern in den 
weichen Schlicken am stidSstlichen Hang der Rinne, etwa bei den Stationen 23 und 29. 
Hier ist Amphiura au6erordentlich hiiufig: Bis 114 Sttick wurden auf 1/lO qm Bodenfl~iche 
gezfihlt, und im ganzen ring ich 1483 Sttick. Die Abgrenzung gegen das Nucula-Echino- 
cyamus-Gebiet ist hier sehr scharf, so da6 fast das Auftreten von Amphiura das der 
beiden anderen Arten ausschliet~t. Von diesem siid6stlichen Kerngebiet zieht sich eine 
Amphiura-Zone nach Osten hin, wodurch bei den Stationen 34, 3 nnd 32 ein Vermischungs- 
gebiet von Amphiura und Nucula entsteht. Dagegen kommt Echinocymus nur an wenigen 
Stellen in gr56erer Zahl gleichzeitig mit Amphiura vor (Star. 14). Noch weiter nach Osten 
(Star. 15, 16, 26, 27) bestimmt wieder vorwiegend Amphiura das Faunenbild. Auch in den 
iibrigen Teile n der Rinne kommt Amphiura vor, jedoch so vereinzelt, da6 kein geschlossener 

I 
~ai 

II 
J u n i  

I I I  
Ju l i  

IV  
A u g u s t  

V 
Scp t ember  

u  

u  
Apr i  1 

J 

Abb. 20. Amphiura filiformis. Wachstum. 

Wohnbezirk wie bei den vorhergehenden 
Arten angegeben werden kann. 

W a c h s t u m  : Wie friiher ftir Ophiura 
sind in Abb. 20 die Hunderts~itze der 
Gr56en yon Amphiura fili/ormis in ver- 
schiedenen Monaten dargestellU). Die 
Kurven ftir die Monate Mai, Juni  und 
Juli 1936 (I--III)zeigen das gleiche Bild: 
Der Gipfelpunkt liegt bei 4 mm, von 
gr56eren und kleineren Tieren ist etwa die 
gleiche Menge vorhanden,  nur l~t~t sich 
bei denen mit eine,n Scheibendurchmesser 
tiber 4 mm ein langsames Heranwachsen 
und ein Ausgleich der GrB~enverteilung 
feststellen, lm August (Kurve IV) sind 
die Tiere mit einem Scheibendurchmesser  
von 5 mm am reichsten vertreten, auch 
6 mm groi~e zeigen einen hohen Anteil. 
Es hat  also ein schnelles Wachs tum 
stattgefunden; die kleinen Tiere sind 
stark zuriickgegangen. Gfinzlich anders 
sieht die Kurve im September (V) aus:  
Der Gipfelpunkt liegt bei 2 mm, die 
jungen Tiere herrschen also weitaus vor. 
Wie bei Ophiura albida mu6 hier der 

1) Zahl der gemessenenen Tiere: 
Mai : 44 
Juni : 192 
August : 137 

September : 164 
Januar : 51 
April : 803 
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Brutfall im Jul i -August  s tat tgefunden haben,  so dat~ die jungen Schlangensterne im 
September  bis zu 2 mm Scheibendurchmesser  herangewachsen sein konnten. 

Die Januarkurve  1937 (VI) gibt den Gipfelpunkt bet 2 mm nur sehr abgeschw~icht 
wieder ,  dagegen sind die im September  1936 4 - -5  mm grofen  Tiere auf 5- -6  mm heran- 
gewachsen und herrschen weitaus vor. Die junge Brut ist also stark in ihrem Bestand 
gelichtet worden, und im April (Kurve VII) sind nur wenige Reste von ihr vorhanden.  
Die Kurve hat ihren Gipfelpunkt wieder bet 5 mm, die grSfieren Schlangensterne sind also 
zum grofien Teil eingegangen. Nehmen wir an, daft dieser Vorgang weitergeht,  so be- 
kommen wir wieder  das Bild tier vorj~ihrigen Maikurve (I). Bis dahin werden die tibrig- 
gebliebenen Tiere des Sommerbruffal les 1936 bis 4 mm herangewachsen sein und den 
Gipfelpunkt  der Kurve bestimmen. 

Im iibrigen k5nnen sich bet den einzelnen Stationen mannigfache Verschieden- 
heiten einstellen, durch die das Bild des Entwicklungsganges verwischt wird. Um bet einer 
einzelnen Station die unterschiedlichen Verh~iltnisse zu zeigen, set ein Vergleich zwischen 
einem September-  und einem Aprilfang bet Stat. 29 wiedergegeben:  

T a b e l l e  10. 

A m p h i u r a  f i l  ifo rm is: Hundertsatz der verschiedenen Gr5i~engruppen im September  
und April bei Stat. 29. 

23. 9. 36 
9.4.37 

Gesamtzahl mm 

80 
47 

1 2 

5 36,3 
6,4 42,6 

3 4 

13,8 22,5 
19,1 14,9 

5 6 

10 5 
10,6 6,4 

7 �84 8 

2,5 -- % 
O/o 

Aus der Tabe l le  ist zu ersehen, dai~ zwischen den beiden F~ingen kein Wachstum 
stat tgefunden hat, so daf~ die Hunderts~itze ungef~ihr  entsprechend sind. Nur ist der 
Gesamtbes tand  von 80 Sttick im September  auf 47 im April zur~ickgegangen. Dies ent- 
spricht den oben geschilderten Verh~ltnissen bei allen Stationen, wir haben aber  hier die 
Sondererscheinung, daft nur einige grofie Tiere vorhanden sind und die junge Brut im 
Verh~iltnis wenig gelichtet wurde, so dat~ sie das Bild des Bestandes bestimmt, w~ihrend 
bei den meisten anderen Stationen ein Rtickgang dieser ]ungen Tiere zu Gunsten der 
grSi~eren, die ein starkes Wachs tum erfahren, festzustellen war  (vergL Abb. 20, Kurve VII). 
Auf solche Sonderverh~iltnisse an einzelnen Stellen mut~ geachtet  werden, wenn man den 
Entwicklungsgang einer Art oder einer ganzen Tiergemeinschaft  untersucht.  

Ferner ist die Verteilung von Amphiura filiformis am Boden sehr ungleichm~i~ig: 
Die Art meidet bruchschillreiche Gebiete; kleine 5rtliche Schlickanreicherungen k5nnen 
daher stark besiedelt seth, w~ihrend dicht daneben liegende Schillzonen g~inzlich fret 
bleiben. Da nun bet den Terminf~ingen nicht genau die gleichen FI~ichen wiedergefunden 
werden k5nnen, ist die Verfolgung eines  Bestandes in den verschiedenen Monaten nicht 
so gut mSglich wie bei den gleichm~it~iger verteilten Ophiura albida. Daher konnten auch 
bei manchen Aprilf~ingen viel mebr  Amphiura bei einer Station ausgesiebt  werden, als 
diese bei den Januarf~ingen enthielt usw. Nur der Vergleich vieler Stationen kann hier 
Aufschlut~ geben. 

Auch HAGMEIER (1935) fand in der , ,Echinocardium-Filiformis-Gemeinschaft" im 
Mai geringere Mengen yon Amphiura filiformis als im Juli und vermute te  j~ihrliehe 
Sehwankungen oder das Vorkommen yon kleinen Fleeken dichtester Besiedlung. Beides 
ist durch meine Untersuehungen best~itigt. 

e) Echinocyamus pusillus. 

In Abb. 30 ist aueh die V e r b r e i t u n g  yon Echinocyamus eingetragen w o r d e n . -  
Das Hauptgebiet  dieses Seeigels deckt sich auffiillig mit dem von Nueula nucleus. Auch 
hier finden wir die Ausbuchtungen naeh Stat. 21 und 13. Nur wird die n5rdlich des 
Nueula-Kerngebietes in der Rinne gelegene Zone ebenfalls yon gr5geren Mengen Echino- 
cyamus besiedelt, wodureh also diese Art ein breiteres Gebiet ihres Hauptvorkommens 
besitzt, in das dagegen die stidliehe Ausbuchtung des Nucula-Gebietes bet Stat. 33, 3 nnd 
34 nicht mehr  mit einbezogen wird. Im iibrigen sind bet Echinocyamus die Grenzen 
zwischen dem Hauptgebiet  und den iibrigen Teilen des Vorkommens nicht so s cha r f  wie 

8" 
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bei Nucula, und der Seeigel i s t -  wenn auch oft in sehr geringer Zahl und nicht in allen 
F~ingen - -  im ganzen Gebiet der Rinne zu finden. 

Der Bestand einer Station ist wenig wechselnd, so dab sich keine jahreszeitlichen 
Unterschiede bemerkbar  machen. Auch grSt3ere Areale zeigen eine gleichm~it~ige Be- 
siedlungsdichte. 

W a c h s t u m : Die Kurven fiber die GrSgenverteilung weisen in den verschiedenen 
Monaten keine grot~en Unterschiede auf. Von Mai bis  September  1936 liegt der Gipfel- 

I 
2r 

II 
Juli-August 

III 
Set?tember 

IV 
Januar 

V 
April 

J 

jJ __ 
mm 7 3 ~ s 6 7 8 

Abb. 21. Echinocyamuspusillus. Waehstum. 

punkt bei 5 mm und verschiebt  sich 1937 
bei der  Januar-  und Aprilkurve auf 6 mm 
(s. Abb. 21). 8 - -9  mm grol~e Tiere sind in 
allen Jahreszei ten gering vertreten,  ebenso 
wie solche unter 5 ram. Trotzdem das 
Unterlagenmaterial (fiber 1200 Tiere) aus- 
reicht, um ffir die einzelnen Monate gute 
Hundertsiitze der Gr5t~enverteilung be- 
rechnen zu kSnnenl),  ist doch in keiner 
Jahreszeit  ein Gipfelpunkt bei den kleinen 
GrSBen, d. h. also ein Brutfall, festzu- 
stellen. Auch ein Wachstum der 
grSt~eren Tiers tritt - -  abgesehen von 
der Verschiebung des Gipfelpunktes von 
5 auf 6 mm - -  nieht in Augenschein. 
Es w~ire daran zu denken, dab vielleicht 
wiihrend der Untersuchungszeit  aus irgend- 
welchen Grfinden kein Bruffall stattge- 
funden hat;  das Fehlen eines Wachstums 
der grSt~eren Tiere bleibt dann immer 
noch ungekl~irt, wie auch bei der zweiten 
MSglichkeit, dab die jungen Tiere in 
dem Sieb meist i ibersehen wurden.  

Es ist ja in der Tat sehwer, die braungrauen Seeigel aus dem Bruchschill auszusuchen, bei einer 
Prtifung der Verh~ltnisse seheidet aber auch diese FehlermSglichkeif aus, denn erstens kSnnen sicher grOf~ere 
Mengen junger Tiere bei geniigender Sorgfalt nicht tibersehen werden, und zweitens wurde jeder Siebrest 
sp~iter, nachdem die Seeigel dutch einen postmortalen Farbumschlag grtin geworden und leicht zu erkennen 
waren, noch eimnal durchgemustert. Nut in Ausnahmef/illen land ich dann einmal ein frtiher entgangenes 
Exemplar. 

Eine Erkl~irung gibt uns die Annahme, dab bei Echinocyamus nicht wie bei den 
beiden oben besprochenen Schlangensternen ein einmaliger, auf wenige Tage oder Wochen 
beschr~inkter Bruffall stattfindet, sondern dab den ganzen Sommer fiber Larven zum Boden- 
stadium iibergehen. Diese immer vorhandenen jungen Tiere sind dann im Verhiiltnis zu 
den erwaehsenen zu gering, so dab sie nie als Gipfelpunkt der Kurve in Erseheinung 
treten. Die langsam waehsenden grogen Tiere sterben z. T. ab und werden im gleiehen 
Verh~iltnis dutch die heranwaehsende junge Brut ersetzt, so dab stets die gleiehe Dureh- 
sehnittsgrSt3e erhalten bleibt. Im Winter  l~igt der Naehsehub ]unger Tiere naeh, und der 
Gipfelpunkt der Kurve verlegt sieh dadureh auf 6 mm.  

Es ist natfirlieh keine Aussage m6glieh, ob diese Waehstumsverhiil tnisse in den 
anderen Jahren gleieh sind, jedoeh ist kein Grund vorhanden,  die wiihrend der Unter- 
suehungszeit  festgestellten Tatsaehen als anormal anzunehmen. 

Die grSgten Tiere magen 8,9 mm. 

f) Pectinaria korenL 

W~ihrend Pectinaria auricoma klein bleibt und meist nur 2- -3  em lange RShren 
besitzt (bis 5 cm), kann P. koreni bedeutend grSger werden. Aus einem Aprilfang stammt 
mein grSBtes Exemplar mit 7,5 cm RShrenlfinge. Im Durchschnitt  ist aber auch diese Art 
nur 2- -3  cm lang (Aufbau der RShren s. S. 62). 

D. NILSSON (1925) hat behauptet,  daB P. koreni einj~ihrig sei. Er schlofi dies daraus, 
dab an der schwedischen Westkfiste (Kristinebergsbucht) im Juni, also nach dem Ablaichen, 

1) Zahl der gemessenen Tiere: Mai--  Juni :  137, J u l i - -  August: 80, September: 248, Januar 176, 
April : 595. 
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i iberhaupt keine lebenden Wtirmer dieser Art zu finden sind, die Tiere also, sobald die 
Geschlechtsprodukte entleert  sind, zu G r u n d e  gehen. 

Ein grol~er Teil der von mir gefangenen P. koreni hatte zerbrochene RShren, die 
auch keine genaue Schfitzung der Lfinge erlaubten. Meine Unterlagen reichen daher  nicht 
aus, um mit der gleichen Genauigkeit  wie bei den frt iher besprochenen Arten das Wachs- 
turn festzustellen. Um jedoch zu prtifen, wie weir mein Material die Untersuchungen 
NILSSON'S best~tigt, sei die Tabelle 11 wiedergegebenl) :  

T a b e l l e  11. 

P e c l i n  a r ia  k o r e n i: Sttickzahl der Tiere von verschiedener  RShrenl~inge. 

M o n a t  Gesamtzahl 1 2 3 4 5 8 cm 

1936 Mai 
Juni-Juli-August 
September 

1 937 Januar 
April 

22 
7 

32 
6 

30 

25 

2 
1 

6 7 

1 

Im Mai her rschen also weitaus die Tiere mit 3 cm langen RShren vor, und sonst 
sind nur  noch L~ingen yon 2 und 4 cm vertreten,  w~ihrend im Jun i - Ju l i -Augus t  1 cm 
lange Tiere den hSchsten Anteil haben,  und von den alten nur Reste (3 und 5 cm)e rha l t en  
sind. Im September  sind diese g~inzlich verschwunden,  die ]ungen Tiere sind meist auf 
2 cm herangewachsen.  Auch im Januar  herrscht diese GrSi~e noch vor, einige Wiirmer 
haben  L~ingen von 3 und 4 cm erreicht. Im April hat  eine weitere Verschiebung der 
vorher rschenden  RShrenl~nge auf 3 cm stattgefunden, einige Individuen sind aber  im 
Wachstum weir voraus  und das grSi~te miter 8 cm. Das Bild ist fihnlich wie im Mai des 
vorhergehenden  Jahres. 

Die Entwicklung von P. koreni  ist also die gleiche, wie sie NILSSON an der 
schwedischen Kiiste festgestellt hat. Nur gibt es in der Rinne keine Zeit, wo die alten 
Tiere schon abgestorben sind, die Art also vort ibergehend g~nzlich fehlt, sondern wfihrend 
die jungen Tiere z. T. bereits 1 cm lange RShren besitzen, leben noch Reste der alten 
vorj~hrigen Tiere, die erst sparer absterben, so dal~ damn im September  ausschliei~lich die 
O-Gruppe vorhanden  ist. 

2. A u s  F r e m d k S r p e r n  g e b a u t e  R S h r e n  u n d  G e h ~ i u s e  i n  i h r e r  B e z i e h u n g  
z u m  S e d i m e n t .  

Der Boden bildet den engsten Lebensraum der Bodentiere.  Genau wie ein weicher  
Schlick einer Hydrozoenkolonie  keine Festsetzung erlaubt, solange nicht oberfl~chlich ge- 
legene Steine oder Muschelschalen feste Inseln bilden, so wird ein reiner  Sand- oder 
Muschelbruchboden keine Lebensbedingungen fiir Detritusfresser bieten kSnnen. Dieser 
Faktor  ist natiirlich nicht allein ausschlaggebend, da das Fehlen mancher  Tierar ten auch 
durch andere ftir sie feindliche Momente bewirkt sein kann. Nicht nu t  die KorngrSl~e und 
die Schil lzusammensetzung des Bodens, sondern auch seine Lagerungsverhfil tnisse,  Porosit~t, 
Schwefelwasserstoffgehalt  usw. sind Eigenschaften, die eine Wirkung auf die Faunen-  
zusammensetzung haben. 

Am unvermit te ls ten tritt uns das Verh~ltnis der Bodentiere zum Substrat  dann 
entgegen, wenn sie Bestandteile des Bodens an ihrem KSrper verkleben oder zum Aufbau 
ihrer  RShren verwenden.  Nur selten wird dazu das Sediment in der Zusammensetzung 
genommen,  wie es abge]agert  ist, sondern meist suchen sich die Tiere die geeigneten Be- 
standteile heraus.  Entweder  sind sie so anpassungsfiihig, dat~ sie diese Auslese in ver- 
schiedenen B6den var i ieren kSnnen, oder aber sie sind derart  an den Charakter  eimes 
best immten Sediment typus angepai~t, daft ihr Vorkommen in einem anders aufgebauten 
Boden ausgeschlossen ist. 

1) Die Mengenunterschiede der einzelnen Monate sind durch die wiihrend dieser Zeit bearbeiteten 
Stationen bedingt, stel]en also keine ]ahreszeitlichen Verschiedenheiten dar. 
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Wenn auch andere Tiergruppen angeftihrt werden kSnnen, so werden wir doch 
besonders bei den sessilen Wiirmern Beispiele finden, auf die zuerst MC'It~TOSH (1894) auf- 
merksam gemacht haP). 

W t i r m e r .  
Pect inaria .  

Die sch6nen lang-triehterf5rmigen RShren der beiden in der Rinne vorkommenden 
Arten P. koren i  (Abb. 22b) und P. aur i eoma  (Abb. 22a) bestehen aus mosaikartig dureh 

eine KRtsubstanz eng zusammengesetzten SandkSrnern, 
a b zwischen die nur in sehr seltenen Ffillen ein Muschelschalen- 

fragments das der Sandkorngr513e entspricht, eingeschaltet 
ist. Die Oberfl~iche der RShren wirkt v511ig glatt, da die 
ebenen Fl~ichen der Sandk6rner nach aul~en stehen. 

P. neapo l i tana  besitzt im Mittelmeer ausschliel31ich 
aus Musehelbruehstfieken bestehende RShren; da diese Art 
oft nur als eine Variet~it yon P. k o r e n i  aufgefat~t wird, hiitten 
wir es mit einer Aenderung des Baumaterials zu tun, d i e  
vielleieht in einer versehiedenen Bodenzusammensetzung ihre 
Ursaehe hat. Solehe Aenderungen im Baumaterial werden 
bei dieser Gattung hiiufiger beobaehtet und sind stets an 
bestimmte Gebiete, d. h. an versehiedene Sedimente gebunden. 
FAUVEL (1903), der die RShren und den RShrenbau dieser 
Familie besehrieben hat, erw~ihnt Abweiehungen von der 
atlantisehen Ktiste Frankreiehs. MC'INTOSH bildete eine RShre 
von P. aur i eoma  ab, die aus sandfreiem Tiefseesehlamm 
stammt. In der ~iugeren Form gleieht sie vSllig den ge- 
wShnliehen RShren, nut  ist sie rein aus glasigen Fragmenten 
von Sehwammnadeln aufgebaut, die in regelmfiNgen horizon- 
talen Reihen verkittet sind. Die Form der RShre erweist sieh 
also als konstant, w~ihrend beim Fehlen yon SandkSrnern 
auf ein anderes Baumaterial zurtiekgegriffen werden kann.  

NILSSON (1925) weist darauf bin, dag die etwas 
Abb. 22. Pectinaria-RShren. 

Vergr. 2.2 X. gebogenen RShren yon P. aur i eoma  (Abb. 22 a) aus kleineren 
a) P. auricoma, b) P. koreni. SandkSrnern als die yon P. k o r e n i  bestehen. Im Hinblick 

hierauf untersuchte ich, welche KorngrSfien yon diesen 
beiden Arten bevorzugt werden. Wie auch bei den tibrigen Arten erfolgte die Messung 
mit einem Met~okular durch das Mikroskop (Tabelle 12). 

T a b e l l e  12. 
GrSfle der beim Ban der Peelinaria-Riihren verwendeten  SandkSrner. 

Sp. : Spitze der RShre. M. : Mtindung der RiShre. 

Pectinaria 
koreni. 

RShrenl~inge SandkorngrSge Durchschnitt 
c m  111_1l/ 112111] 

1) 2,0 

2) 2,0 

3) 2,2 

4) 3,2 

5) 4,0 

6) 

7) 

S) 

Sp. 0,17--0,5 
M. 0,2--0,5 
Sp. 0,17--0,4 
M. 0,23--0,5 
Sp. 0,23--0,45 
M. 0,33--0,45 
Sp. 0,23--0,4 
M. 0,3--0,5 
Sp. 0,23--0,5 
M. 0,33~0,5 

0,3 
0.3 
0,3 
0,35 
0,3 
0,4 
0,3 
0,45 
0,35 
0,45 

4,3 Sp. 
M. 

5,3 Sp. 
M. 

7,3 Sp. 

0,2 --0,3 
0,33--0,5 
0,2 --0,35 
0,36--0,7 
0,23--0,33 

0,27 
0,4 
0,26 
0,5 
0,3 

M. 0,4--0,56 0,5 

1) Die Aufnahalen ffir die Abbildungen 23, 24, 27 und 29 maehte Prof. WULFF, Helgoland, mit dem 
Panphot-Apparat von Leitz. Die aufgeuommenen RShren usw. stammen aus meinen F~ingen in der Rinne 
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Fortsetzung von T a b e l l e  12. 

RShrenl~inge SandkorngrSt~e Durchschnitt 
cm mm mm 

Pectinaria 1) 1,5 
~///'ico///a. 

2) 1,9 

3) 1,9 

4) 5,2 

Sp. 0,14--0,23 
M. G17--0,3 
Sp. 0,1 --0,17 
M. 0,17--0,23 
Sp. 0,14--0,26 
M. 0,17--0,33 
Sp. 0,14--0,27 
M. 0,27--0,4 

0,17 
0,2 
0,14 
0,2 
0,17 
0,23 
0,2 
0,33 

Sehen wir uns die Durchschnit tswerte der Korngr5i~en an, so erkennen wir, datt 
sie bei P. koreni ausschliei~lich innerhalb der Fraktion e (0,25--0,5 ram) liegen, w~ihrend 
bei P. auricoma die Fraktion d (0,1-- 0,25 ram) am st~irksten ver t re ten  ist. Beim Vergleich 
gleichlanger RShren ist der KorngrSl~enunterschied zwischen den beiden Arten besonders  
auff~illig. Bei der gleichen RShre schwankt die KorngrSl~e innerhalb verh~iltnism~ifiig 
geringer  Grenzen;  nattirlich sind an der Mtindung die grSl~ten KSrner verkit tet .  Nach 
NILSSON enth~lt eine 5 cm lange R6hre von P. korezzi 4400 SandkSrner, eine nur  3,6 cm 
lange RShre yon P. auricoma 4000, also nicht viel weniger, was durch die kleinere Korn- 
grSi~e der le tzteren Art verst~ndlich ist. 

La~lice conchilega. 

Zum Aufbau der RShren verwendet  diese Art SandkSrner,  zwischen die in reichem 
Mal~e Muschelbruchstiicke eingelagert  sind (Abb. 23 und 24). Die KorngrSSe ist hier nicht 
an so enge Grenzen gebunden  wie bei Pectinaria, auch Seeigelstacheln, sogar ganz kleine 
Schneckengehfiuse kann man in den Verband aufgenommen linden. Ebenfalls sind h~iufiger 
Foraminiferen festzustellen, allerdings in der Rinne nicht in dem Umfange wie in anderen 

Abb. 23. Lanice conchilega aus der Rinne. Abb. 24. Lanice conchilega yon der Doggerbank, 
Vergr. 1.8 X. mit Foraminiferen. Vergr. 1.8 X. 

Meeresgebieten, z .B.  der Doggerbank:  Abb. 24. Es besteht aber ein scharfer  Unter- 
schied in der KorngrSfSe zwischen Tentakelkrone und HauptrShre:  W~ihrend die erstere 
aus ziemlich gleichm~il~igen Sandk5rnern  besteht, die zwischen 0,27 und 0,5 mm messen 
mit einem Durchschnitt  yon 0,36 ram, schwanken die Bauelemente der RShre von 0,5 bis 
1,18 ram, vereinzelte Muschelbruchstficke kSnnen sogar mehrere  mm grol~ sein, der Durch- 
schnitt betr~igt 0,7 ram, ist also doppelt  so hoch wie in der Tentakelkrone.  Die Frakt ionen 
e, f u n d  g sind in genfigender Menge in der Rinne vorhanden,  um das yon dem Wurm zu 
verwendende  RShrenbaumater ia l  zu liefern. Auch die reichliche Anheftung yon Muschel- 
bruchstficken entspricht  dem Schillreichtum dieses Lebensraumes.  

(aus Abb. 24 yon tier Doggerbank). Die Aufnahmen 22, 25, 26 und 28 ftihrte Pr~parator SINGER, Helgoland, 
aus. Die Negative befinden sich im Archiv der Biol. Anstalt, Helgoland. 
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a b Owenia fus i formis .  
Diese Art verwendet in der Rinne zum Aufbau ihrer 

steifen R6hren aussehlieglich Muschelbruehstticke, die nieht flaeh 
aufgelegt werden,  sondern hochkant stehen: Abb. 25b. Auf 
diese Weise kSnnen viele Sehalenstiieke in den Verband 
einbezogen werden, wodureh die R6hre sehr steif und fest wird. 
Die Abh~ingigkeit dieser Art vom Baumaterial  wird ersiehtlich, 
wenn man einen Wurm yon Stat. 8, also aus einem Gebiet mit 
reich vorhandenem Sehill, dessen R6hre mit Sehalenbruchstiieken 
yon 0,27--1 mm besetzt ist, mit einem solchen vergleicht, der 
in sehr wenig Bruehsehill enthaltenen Sedimenten lebt, z. B. 
bei Star. 12: Abb. 25a. Hier baut Owenia die RShren aus- 
sehlieglieh aus SandkSrnern anf, die in der GrSge zwisehen 0,23 
und 0,53 mm liegen, im Durehschnitt 0,33 mm, also fast giinzlieh 
in die Fraktion e geh6ren. 

Abb. 25. Oweniafusiformis 
Vergr. 1.8 }(. Amphare te  grubei. 
a) von Star. 12. 
b) yon Star. 8. Dieser Wurm hat eine sehr weiehe RShre, die aus ver- 

klebtem Staub besteht, in den verschieden groge Muschelbruch- 
stiicke eingebaeken sind; ein st~irkerer Anteil der Fraktionen a, b und e ist hier also zu 
verzeiehnen. 

Sabellaria spinulosa. 

Die RShrenbruehstticke diesel" Art bilden als ,Primp" einen der wichtigsten Be = 
standteile des Rinnensedimentes, da die einzelnen SandkSrner, aus denen sie bestehen, 

sehr l a n g e  in ihrem Verband bleiben (Abb. 26). 
Der ,Pt impgrund" der Tiefen Rinne hat  d a n a e h  
seinen Namen, und vor allem am Nordhang der 
Rinne findet man auch die lebenden Wtirmer, die 
mit ihren RShren Ueberziige auf Steinen, grSgeren 
Musehelsehalen usw. bilden oder untereinander  zu 
einer Kolonie verkittet sind. Die Korngr6ge des 
Primps liegt zwisehen 0,5 und 0,95 ram, Durehsehnitt  
0,65 ram. Die KSrner werden mit den Tentakeln 
aus dem Wasser aufgefangen (s. S. 41). 

Sty lar io ides  p lumosa  
Hier finden wir einen ganz anderen Typ der Sediment- 

Abb. 26. Sabellaria spinulesa. Nat. GrSBe. verwertung. Die mit Papillen besetzte Haut ist mit vielen 
RShrenbruehstfieke: ,Primp". kleinen SandkSrnern inkrustiert, wodureh wohl aueh 

eine Verfestigung erzielt wird. 0,15--0,44 mm sind 
die KSrnehen grog, als Durehsehnitt messen wit 0,25 ram. Aueh bei anderen Wtirmern, 
z. B. Diplocirrus glaucus, sind solehe Inkrustationen festzustellen. 

Dies leitet uns zu a n d e r e n T i e r g r u p p e n tiber, bei  denen iihnliche Verhiiltnisse 
zu beobaehten sind: 

Peachia hastata. 
Diese kleine, im Sediment sitzende Aktinie hat  

ebenfalls ihre Haut mit Sandk5rnern besetzt, die in einer 
Gfirtelzone eine enge Ittille bilden. 0,15--0,6 ram, im 
Durehsehnitt 0,4 ram, sind hier die Sandgr6gen. 

Astrorhiza  limicola. 
Eine oft Seheibehen yon 1 em Durehmesser bil- 

deride, monothalame Foraminifere, die eine groge Zahl 
yon Sandk6rnern enth~lt, welehe dem Tier die notwendige 
Festigkeit verleihen (Abb. 27). Sie sitzen aueh den ver- 
zweigten Pseudopodien auf und werden bald ersetzt, 

Abb. 27. Astrorhiza limicola, wenn sie abgebroehen sind. Die KSrner sind verh~iltnis- 
Vergr. 2.2X. m~igig grog; w~ihrend stellenweise nur sehr kleine von 
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0,05 mm v e r b a c k e n  sind, k a n n  man  an a n d e r e n  Stel len solehe bis 0,8 mm m e s s e n ;  der  
Durchschni t t  l iegt e twa bei 0 , t  mm. 

Phoron i s  mii l ler i .  
Die l ebenden  Tiere  f indet  m a n  stel lenweise sehr  zahlreieh,  ab e t  aueh  die l ee ren ,  

e twa  5 - - 8  cm langen R6hren  ble iben eine Zei t lang in ih rem Zusammenhang .  Sie sind 
augen  mit  S an d k S rn e rn  beklebt ,  die im Dureh-  
sehni t t  0,5 mm messen,  d a n e b e n  w e r d e n  k le inere  
K6rner ,  a b e t  aueh  g r6ge re  bis 2 m m  an die 
zarte ,  k lebr ige  Membran  angehe f t e t  (Abb. 28). 
Solche grogen ,  e inzelnen S a n d k 6 r n e r  kSnnen  
dann  seitlieh wei t  yon  der  RShre  abs t ehen  
(Abb. 29.) Die SandkSrne r  sollen ohne  Zutun des 
Tieres  ve rk leben ,  so dais bach  DE SELYS-LONG- 
CHAMPS (1904) die RShre nichts ande res  ist, ,,als 
die W a n d  des von  der  Ph o ro n i s  b e w o h n t e n  
Loches" .  

Abb. 28. Phoronis mlilleri. Nat. Gr0Be. 

naria!),  w~ihrend wir  bei Phoron i s  
SandkSrne r  fests tel l ten.  

Die Sand f r ak t ionen  l ie fern  also das 
H a u p t b a u m a t e r i a t  fiir die Boden t i e re  und sind 
i n d e r R i n n e j a  a u c h i m M a x i m u m  
v o r h a n d e n .  Se l tener  werden  die 
S taubbes tand te i l e  mit  einbe- 
zogen oder  g rSgere  Musehel- 
bruehs t f ieke  verk leb t .  Den 
st~irksten Antei l  ha t  die Stufe  
e (0,25--0,5 mm), die yon  allen 
Ar ten  - -  z. T. fast  ausschl iegl ieh  
- -  v e r w e r t e t  wird. Die Wfi rmer ,  
die a k t i v i h r e  R6hre  au fbauen ,  Abb. 29. Phoronis 
w~ihlen dazu  eine ganz~ be- miHleri. Vergr. 2.5X. 
s t immte  Korngr613e aus (Pecti-  

sehr  v e r s eh i ed en e  GrSgen der  pass iv  angek leb t en  

IV. Syniikologie der Rinne. 

I. Vorbemerkungen. 

Ehe wi r  auf  die T i e rgeme inscha f t en  innerha lb  der  Rinne im e inze lnen  e ingehen ,  
mui5 f iber  die dabei  zu g e b r a u e h e n d e n  Fachausdr f i cke  Klarhe i t  h e r r s ch en .  Hierbei  sollen 
auch  einige Ausf f ih rungen  fiber die Berech t igung  dieser  E in te i lungen  eingeff igt  we rden .  

Als B i o  c 5 n o s e n kSnnen  nach  FRIEDERICHS (1930) nu r  die L e b e n s g e m e i n s e h a f t e n  
au fge fag t  werden ,  ,,die sich f iber  g r5ge re  oder  e i n i g e r m a 6 e n  ausgedehn te ,  e inhei t l iche  
Lebensr~iume e r s t r e c k e n " l ) .  Ffir die Ein te i lung der  m a r in en  BioeSnose k a n n  (naeh  
HAGMEIER) fo lgendes  Schema  g e g e b e n  we rd en :  

BioeSnose 

Pelagiale  Gemeinseha f t  Ben tha le  Gemeinseha f t  

Epibiose  Endob iose  

I 
Var ia t ionen  

I 
Siedlungen  

1) FRmDERlCHS (1930) hat eine Zusammenfassung der syntikologisehen Grundbegriffe gegeben, die 
fiir die land- und forstwissensehaftliehe Zoologie gedaeht, abet weitgehend fiir die marine BioeSnotik braueh- 
bar ist, und es w~ire zn wtinsehen, dab sieh die Autoren in Zukunft streng an die gesehaffene Nomenklatur 
halten, um eine sonst zwangsliiufig eintretende Verwirrung zu vermeiden. 

9 
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Nach GISLI~N (1930) unterseheiden wir bei den grSl~eren Tieren am Meeresboden 
E n d o b i o s e und E pi  b i o  s e. Zu letzterer sind alle Tiere und Pflanzen zu  rechnen, die 
am Boden festgewachsen sind oder als bewegliche Tiere stets auf dem Boden leben. So 
scharf diese Unterscheidung zuniichst erscheint, so gibt es doch aueh Ueberg~inge, wo es 
sehwer fiillt, ein Tier einzuordnen. Ftir eine Einteilung der Meeresbodenfauna kommt 
zweckm~iBigerweise allein oder vorwiegend die Endobiose in Betraeht, da diese erstens 
fiberall vorhanden ist, zweitens hier die Hauptarten in genfigender Hiiufigkeit auftreten, 
so dab sic als Leitformen benutzt werden kSnnen, und drittens eine gr6Bere Ortstreue 
aufweisen. Diese drei Voraussetzungen sind bei der Epifauna oft nieht erffillt, da die 
hierzu geh6rigen, meist grSBeren fischenden Tiere beweglicher sind, vielmehr flecken- 
weise und oft weiter auseinander auftreten. Es sind also z. T. praktisehe, z. T. aber aueh 
nattirliche Bedingtheiten, die der Endobiose den Vorzug gebenl). Die epibiotischen fest- 
sitzenden Tiere (Hydrozoen, Bryozoen, Miesmuscheln usw.) sind an FestsetzungsmSglichkeiten 
gebunden, treten also im Meet nur stellenweise - -  hier aber oft in riesiger Zabl - -  auf, 
wiihrend sie in anderen Gebieten eine nur geringe Rolle spielen. Die beweglichen Tiere 
der Epibiose sind in ihrem Auftreten an die Endobiose gebunden, mit der sie 
maneherlei Wechselbeziehungen verbindet:  sie werden also durch die Einteilung nach den 
Endobiosen mit erfaBt. Von praktischer Bedeutung ist, dab der Bodengreifer bisher das 
einzige Geriit ist, mit dem quantitative Bodenfaunauntersuehungen in grSf~erem Umfange 
ausgeftihrt werden k6nnen, und hierbei kann aus den oben angefiJhrten Griinden nur die 
Endobiose genau untersucht werden. 

Eine Endobiose zeigt riiumliehe und zeitliehe Untersehiede, die wir ihr Erscheinungs- 
bild oder ihre ,, S t r u k t u r "  (HAGMEfEa) nennen k6nnen. GISLI~N (1930) teilt die Endobiosen in 
, , V a r i a t i o n e n "  ein (die ,,Untergemeinsehaften" HAGME~ER'S), die dureh die Versehieden- 
heiten des Bodens usw. bedingt sind und daher aueh oft mit dem geologischen Begriff 
,,Facies" benannt  werden. Es handelt  sich hierbei um tiefgreifendere und konstante 
Untersehiede des Erscheinungsbildes innerhalb der BioeSnose. 

Die Konstanz der Unterschiede trifft nicht ftir die yon FRIEDERICHS als ,, F a u u u 1 a e " 
bezeiehneten kleineren Einheiten innerhalb der BiocSnose zu, die HAGS~EIER ]etzt , ,S ied-  
l u n g e n "  nennt, ein Ausdruek, der aueh hier fibernommen werden solle). Diese Siedlungen 
sind je nach den in den verschiedenen Jahren bestimmenden Faktoren in ihrer Verbreitung 
und Zusammensetzung wechselnd, jedoeh maehen sich diese Ver~nderungen nur innerhalb 
der BiocSnose geltend, die als solche in ihren Grenzen bestehen bleibt s). 

Ortliche Ungleichheiten der Wohndichte innerhalb der Siedlungen kSnnen wit die 
,, F le  eku  n g" der Endobiosenennen. Auf solehes ,,Vorkommen in Flecken dichter Besiedlung" 
(HAGMEIER), das durch mannigfaehe Umst~inde bedingt sein kann, wurde schon verschiedentlich 
hingewiesen. Diese Flecken h~ingen ganz yon den ieweilig bestimmenden Faktoren ab und 
sind daher wei tgehend ver~inderlich. Aueh auf die iahreszeitlichen Unterschiede mug ge- 
aehtet werden ; sie werden nach FRIEDERICHS die ,,Asp e k t f o l g  e " genannt.  

Zur Aufstellung der einzelnen Tiergemeinschaften innerhalb einer BiocSnose be- 
nutzen wir nach PETERSEN (1924) drei Ordnungen von ,,Charaktertieren", die wir nach 
I-IAGMEIER ,,Leitformen" nennen. Hinzu kommen noch die ,,Begleitformen" (die ,,associated 
animals" PETERSEN'S). 

1. L e i t f o r m e n  e r s t e r  O r d n u n g .  

Tiere, die h~iufiger nur in einer bestimmten Gemeinsehaft gefunden werden und 
praktisch fiberall in dieser Gemeinschaft vorkommen. 

2. L e i t f o r m e n  z w e i t e r  O r d n u n g .  

Tiere, die ebenfalls nur in einer Gemeinschaft auftreten, abet nicht an allen Stellen 
h~iufig sind und zur Charakterisierung der Variationen innerhalb der Bioc6nose dienen. 

3.  L e i t f o r m e n  d r i t t e r  O r d n u n g .  

Tiere, die nicht auf eine bestimmte Bioc6nose besehr~inkt sind, abet  hier doch in 
solcher Zahl und in einem solch groBen Areal vorkommen, daB sie notwendigerweise zu 
den charakteristischen Tieren dieser Gemeinschaft gehSren. 

1) Vergl. HAGMEIEII: Bodenfauna, in ,,Aufgaben und Bedeutung der Preul3. Biol. Anstalt auf l-lelg.". 
,Der Biologe" III 7, 1934. 

2) REMANE (1933) bezeichnet die Faunulae als ,UnterbiocSnosen", sp.rieht dann abet doch yon 
,Halammohyd~ a-BiocSnose" usw. 

3) Ueber die Einteilung in ,,BiocSnose und ThanatoeSnose" yon WASMUND s. Absehn. IV 6 d a. 
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4. B e g l e i t f o r m e n .  

Alle Tiere, die nicht yon Wichtigkeit ftir die Kennzeichnung einer Gemeinschaft  sind. 

Zur Aufstellung yon BiocSnosen kann auch die M i k r o f a u n a benutzt  werden,  wie 
es REMANE (1933) getan hat. Dieser Forscher hebt  hervor ,  dab die Mikrofauna an Arten- 
zahl  bei weitem die Makrofauna iibertrifft, macht  aber  auch darauf  aufmerksam, daft die 
Sandregionen viel mehr  Arten als die SchlammbSden aufweisen. In der Makrofauna 
liegen ja die Verh~iltnisse etwa umgekehrt .  Augenblicklich sind wir noch nicht in der 
Lage, Makro- und Mikrofauna nebeneinander  zu bewerten.  Der BiocSnosen-Auftei lung 
nach der Mikrofauna haftet  ein Nachteil an: Die Mikrofauna ist in ihrer Verbrei tung viel 
mehr  an kleine Bodenunterschiede usw., eben an die Struktur  ihres ,Mikrolebensraumes",  
gebunden.  Hinzu kommt die in manchen Gebieten (Sandboden) zu grobe Artenftille der 
Mikrofauna, die nach REMANE ,e ine  reichere biocSnotische Gliederung bei ihrer Bertick- 
sichtigung" erwarten l~bt. So besteht  die Gefahr, dab man sich in kleine und kleinste 
,Faunulae"  verliert, ohne einen Ueberblick tiber die Lebensgemeinschaften eines ganzen 
Meeresgebietes bekommen zu kSnnen. Durch die Untersuchungen REMANES is[ die alte 
Ansicht beseitigt worden, nach der die Sandregionen ftir weitgehend steril gehalten wurden.  
Von produktionsbiologischem Standpunkt aus mub diese Ansicht aber aufrecht  erhalten 
werden, da die Produktion an organischer M a s s e  bei der Mikrofauna eben doch ver- 
schwindend gering ist gegentiber den groben Tieren. Hinzu kommt noch, dab die Mikro- 
fauna der Meeresb6den (auber in den Watten) bisher nur  qualitativ er fabbar  ist, w~hrend 
bei der ,Bonitierung" der gr6beren Tiere seit PETERSEN das quantitative Prinzip im Vorder- 
grund steht. Wenn also eine Bioctinosenaufteilung nach der Mikrofauna ftir grobe Meeres- 
gebiete nicht m6glich erscheint, so soll doch die Bedeutung dieser Forschungsrichtung ftir 
die Untersuchung kleinerer Lebensr~iume und ftir die Weiterentwicklung unserer  bioc6no- 
tischen Anschauungen hervorgehoben werdenl) .  So ist es zu wiinschen, daft auch in den 
t ieferen Gebieten der Nordsee eine genaue Untersuchung dieser fast noch g~inzlich un- 
bekannten Lebewelt  einsetzt, denn beide Forschungsgebiete stehen innerhalb ihrer Grenzen 
gleichberechtigt nebeneinander.  

Mit der oben geschilderten Nomenklatur  soll ietzt die Endobiose der Tiefen Rinne 
mit ihren Siedlungen besprochen werden. 

II. Die Siedlungsgebiete. 

In dem Abschnitt tiber die autSkologischen Beobachtungen wurden  bereits die 
Verbrei tungsgebiete der wichtigsten Arten behandelt .  Solche Aufstel lungen yon Art- 
verbrei tungen in grSberen Gebieten bilden die Grundlage t iergeographischer Studien, wie 
sie haupts~chlich von Spezialisten i n  den Museen betr ieben werden.  Das Ziel unserer  
Arbeit auf See ist jedoch ein anderes:  Wir wollen ein (synthe t i sches)Bi ld  der ganzen 
Besiedlung eines Meeresteiles bekommen und mtissen daher die Gliederungen der Bio- 
c6nosen als Einheit benutzen, nicht die Arten. 

Als kleinste Gliederung der Tiergemeinschaften der Rinne nehmen wir die Sied- 
lungen. Wir kSnnen im Gebiet 6 Siedlungen unterscheiden, die ~ durch die Verbrei tung 
yon Nucula, Amphiura und Echinocyamus 2) mit ihren Abgrenzungen und Ueberschnei- 
dungen gegeben sindS): 

a) Die reiche Nucula nucleus-Siedlung in der Mitre der Rinne. 
b) Die Nucula-arme Echinocyamus-Siedlung am Nordhang. 
c) Die Amphiura filiformis-Siedlung im Siidosten. 
d) Die Amphiura filiformis-Siedlung im Westen.  
e) Die gemischte Siedlung von Amphiura fil[formis und Nucula nucleus. 
f) Die verarmte Siedlung im Stidwesten. 

Ferner  w~ire eine siebente, sehr kleine Siedlung die gemischte Siedlung yon 
Amphiura und Echinocyamus bei Star. 14, zu der bei Stat. 32 noch Nucula hinzukommt. 

1) Vor allem ist der Stoffumsatz bei den Mikroorganismen wegen ihrer im Verh~iltnis griit~eren 
Oberfl~iche sehr erh0ht, was fiir die Respirationsverhfiltnisse eines Gebietes wichtig sein kann. 

2) Echinocyamas ist eine Epifaunaform, die aber so hiiufig ist und in ihrer Verbreitung Gesetz- 
m~i6igkeiten zeigt, die ihre Heranziehung rechtfertigen. 

3) Die oben noch als h~iufig angegebene Art Ophiura albida ist im Gebiet der Rinne etwa gleich- 
m~i6ig verteilt, so dais sie allen Tiergemeinschaften zukommt. 

9* 
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Zun~ichst soll das Artenbild und die Wohndichte dieser 6 Siedlungen beschrieben 
werden (vergl. Abb. 30). 

? 

Abb. 30. 

.-~'~ ~.. Nucula ~ ; .  nucleus ~ Amph,ura ~ :  pusillus ~ ~ f o r m , s  .'~'~,~.~ .~s Echinocyamus 

Karte der Siedlungsgebiete in der Rinne. Verbreitung von Nucula nucleus (mit Kerngebiet), 
Amphiura fitiformis und Eehinoc!lamus pusillus (mit Kerngebiet). 

a) Die reiehe NnclHa nnclens.Siedlung in der Mitre der Rinne.  

AIs Mittelpunkt kSnnen wir die tiefste Stelle der Rinne annehmen und wollen 
daher  die hier gelegene Station 8 n~iher betrachten (vergl. die Darstellung eines Fanges 
Abb. 31). Bei dieser Station sind im ganzen 15 F~inge ausgefiihrt worden, so dab ein 
genaues  Bild der dort vorhandenen Faunengemeinschaft  gegeben werden kann (Ueber die 
Sedimentbeschaffenhei t  s. Tabelle 20). Zun~ichst seien einige Fanglisten zusammengestell t  
(Tabelle 13, S. 70--71). Es sind hier 10 F~inge ausgewiihlt, yon denen 5 an einem Tage aus- 
gefiihrt wurden.  Ffir jede Art ist die Zahl und das Gesamtgewicht fiir die einzelnen F~inge 
getrennt  angegeben 1). Um ein ungefiihres Bild v o n d e r  Besiedlung auf 1 qm zu bekommen,  
sind in der Tabelle auch die Gesamtzahlen und -gewichte der einzelnen Arten fiir alle 
10 Fiinge angeftihrt, wobei  ]ahreszeitliche Unterschiede unberiicksichtigt blieben. 

Fast  in allen in der Liste wiedergegebenen F~ingen herrscht Nucula nucleus zahlen- 
und vor  allem auch gewichtsmiigig vor, nur in einigen weist Echinocyamus hShere Stfick- 
zahlen auf. Chione ovata tritt dagegen sehr zuriick. Zu beachten ist der groBe Arten- 
reichtum: in einem einzelnen Fang sind bis 24 verschiedene Arten enthalten. Auger  den 
in Tabelle 13 angegebenen 51 Arten wurden in anderen Fiingen noch Ophiodromus 
flexuosus, Goniada maculata, Portunus holsatus, Ampelisca spinipes, Photis longicaudata 
und Asterias rubens festgestellt, wodurch sich die Gesamtzahl der bei dieser Station ge- 
fundenen Arten auf 57 erhiiht. Das Zahlenverh~iltnis der einzelnen Gruppen ist dabei  
sehr  verschieden:  Die in den 10 F~ingen gefundenen  331 Muscheln verteilen sich auf nur  
2 Arten, w~ihrend bei den Schnecken 4 Arten mit insgesamt nur 24 und bei den Wiirmern 

1) Alle in den Fanglisten angegebenen Sttickzahlen und Gewichte beziehen sich auf 1/io qm, also 
auf die Fl~iehe, die der Bodengreifer erfaBt. 



Die Bodenfauna der Helgolfinder Tiefen Rinne. 69 

21 Arten mit zusammen 198 Tieren vorhanden sind. 24 Krebse sind auf 8 Arten verteflt, 
dagegen bei den Echinodermen 416 Stfick auf nur  5 Arten. Wir sehen also bei den 
Muscheln und Echinodermen einen riesigen Individuenreichtum (Ortsdichte) gegenfiber 
einer kleinen Artenzahl. Da Chione gegenfiber Nucula kaum eine Rolle spielt, ist also 
ein alleiniges Vorherrschen der letzteren Art festzustellen, die zahlen- und gewichtsm[it~ig 
das Bild der Fauna  bestimmt. Die im Boden eingegrabene Aktinie Cerianthus lloydii 
weist eine grSfiere Abundanz auf. Von weiteren Endobiose-Arten  sind die Wfirmer zu 
nennen.  Bei ihnen ist aber  kaum das Vorherrschen einer Art zu verzeichnen, denn auch 
Scalibregma zeigt im Sommer keine so starke Massenentwicklung (bis 38 Stfick: 18. 6. 
1936), als dat~ diese Art das Bild ~indern kSnnte. Die fibrigen Wfirmer sind vorwiegend 
in der Einzahl und h6chstens bis 4 auf 1/10 qm enthalten. Dagegen ist das Artbild - -  
auch im Einzelfang - -  sehr reich. In der Mehrzahl handelt  es sich um recht kleine Tiere, 
woffir die Gewichte einen Anhalt  geben;  nur  Stylarioides, Notomastus und Terebellides 
kSnnen ansehnlichere Gr61~en erreichen t). 

Ueber das Verh~iltnis der f ischenden zu den r~iuberischen Tieren soll sp~iter noch 
etwas gesagt werden (Abschn. IV 7a). Die Schlickkrebse Callianassa und Upogebia, die 
sich RShren in den Boden graben und yon Detritus, Diatomeen, kleinen Polychaeten usw. 
leben, geh6ren auch zum Faunenbild dieser Station. 

Unter den Echinodermen haben  Echinocyamus und Ophiura den Hauptanteil ,  wobei 
in einem Fang entweder  die eine oder die andere Art iiberwiegt, w~ihrend Amphiura filiformis 
nur in Ausnahmef~illen und als Fremdling enthalten ist. Psammechinus tritt zu selten 
auf, um eine Rolle zu spielen. 

Besonders stark ist auch die Epifauna vertreten, deren reiche Entfaltung erstens durch 
den Sedimentcharakter  und zweitens durch die in gro$er Zahl vorhandenen Nahrungstiere 
bedingt ist (vergl. Abschn. VI 3c). So kommen die 4 Schnecken in etwa gleichm~ii~iger 
H~iufigkeit vor, und die vorwiegend r~iuberischen Tiere miissen in einem bestimmten Ver- 
h~iltnis zu der Menge der Nahrungstiere stehen (s. Abschn. IV 7a). Besonders hinzuweisen 
ist auf Lepidopleurus asellus, der ziemlich regelm~it~ig zu finden ist und ein kennzeichnendes 
Tier dieser Lebensgemeinschaft  bildet. Auch die meist ebenfalls der Epifauna angehSrenden 
Krebse sind nicht selten. Das h~iufige Vorkommen yon Perigonimus ist an Nucula ge- 
bunden (Stfick : HydroidenstSckchen). Hydrozoen sind in der Mehrzahl auf Muschel- 
schalen festgewachsen, ebenso die kleine Tunicate Dendrodoa grossularia. Alle diese 
Tiere kSnnen hier h~iufig vorkommen,  da ihnen die reichen Schillmengen Ansetzungs- 
mSglichkeiten bieten. 

Das Gesamtgewicht der lebenden Tiere ist sehr hoch und kann bis fiber 23 g 
und im Durchschnitt  14,5 g auf 1/lO qm betragen;  es ist vorwiegend durch Nucula be- 
stimmt. Bis 18~ (im Durchschnitt  117) Tiere sind in der gleichen Bodenflache enthalten. 

b) Die Nucula-arme Echinocyamus-Siedlung am Nordhang. 

In Tabelle 14 (S. 72) sind 4 F~inge yon den Stationen 6, 19 und 31 zusammengestellt.  
Entsprechend der  Benennung dieses Gebietes herrscht  Echinocyamus zah len -und  gewichts- 
m~ii~ig vor, w~ihrend Nucula nur  in ger ingerer  ZahI vorhanden ist, Chione aber an 
H~iufigkeit zugenommen hat. Das fibrige Artbild ist wie bei der dichten Nucula-Siedlung. 
Die dekapoden Krebse sind weniger  geworden, dagegen hat  die Artenzahl der  Amphipoden 
zugenommen. Unter den Polychaeten tritt Sabellaria regelm[ii~ig auf, da die StrSmungs- 
verhiiltnisse hier gfinstig s i n d . -  Die Zahl der Tiere in den einzelnen F~ingen ist zurtick- 
gegangen, und nur  Stat. 31 weist noch eine etwas ~hnlich dichte Fauna wie Star. 8 auf. 
Vor allem ist das Gesamtgewicht, vorwiegend durch den Nucula-Mangel bedingt, geringer 
geworden.  Auch sehr arme F~inge kSnnen in diesem Gebiet gemacht  werden (vergl. 
Star. 6 am 5. 4. 1937). So erscheint  uns im  ganzen diese Siedlung als ~ihnlich dem Nucula- 
Kerngebiet,  nur  hat  eine Verarmung in Artenbild und Wohndichte stattgefunden, v o n d e r  
aber Echinocyamus und Chione ausgenommen sind. 

e) Die Amphiura filiformis-Siedlung im Siidosten. 

W~ihrend wir die beiden vorigen Siedlungen als zusammengehBrig auffassen 
konnten, tritt uns hier eine g~inzlich andersart ige Tiergemeinschaft entgegen (vergl. die 

1) Die hohen Gewichte yen Owenia (und Phoronis) sind auf die RShren zur~ickzuffihren, die hier 
mitgewogen wurden (s. S. 33). 
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T a b e l l e  13. 

a) Die reiehe Nucula nucleus- 

10 F/inge yon 

15. 1. 37 9 . 4 . 8 7  10. 9. 36 18. 6. 86 
I 

Zahl Zahl g Zahl g Zahl g Zahl g 

Nuculanucleus 225 5,83 52 16,62 382 10,43 10 2,72 26 7,14 
Chione ovata 0,23 0,93 0,13 0,94 0,43 

Zepidopleurus asellus 1 0,02 
Gibbula tumida ol 0,1 
Zunatia nitida 1 0,03 ~ 0,04 
Buccinum undatum 1 0,14 1 2,28 

1 0,03 

3 0,03 
2 0,09 
2 0,02 

1 0,23 
38 0,19 

1 0,08 
3 0,57 
2 0,29 
1 0,01 
3 0,16 

1 0,17 

1 0,01 

1 0,01 

0,45 
0,12 

4 0,19 

Gatiyana cirrosa 
Harmotho~ impar 
Pholo~ minuta 
Nereis longissima 
Nephthys caeca 

hombergi 
Ephesia graciIis 
Glycera alba 
Lumbriconereis impatiens 
Chaetozone setosa 
Stylarioides plumosa 
Scalibregma inflatum 
Ammotrypane aulogaster 
Notomastus latericeus 
Owenia fusiformis 
Sabellaria spinulosa 
Pectinaria auricoma 
Ampharete grubei 
Terebellides stroemi 
Cerebratulus fuscus 

,, bilineatus 

t 0,02 

0,08 
0,11 

1 0,06 
0,17 

1 0,04 

0,02 
0,01 

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

3 0,13 
1 0,81 

30 0,40 

1 0,40 

1 0,03 

1 0,03 

1,53 

0,01 
0,05 

0,01 
0,03 
0,70 

0,06 

0,02 

Crangon allmani 
Upogebia deltaura 
Callianassa subterranea 

, helgolandica 
Porcellana longicornis 
Eupagurus bernhardus 
Portunus pusillus 
Ebalia cranchi 
Ampelisca brevicornis 
Balanus crenatus 

Amphiura filiformis 
Ophiura albida 
Psammechinus miliaris 
Echinocyamus pusillus 
Thyone fusus 

27 

0,52 
0,07 
0,05 

0,11 
0,68 

1,04 

1 0,31 

0,01 

0,01 

8 0,03 
0,40 

31 0,53 
1,79 12 

0,10 
1,13 

0,32 

1 0,35 

0,12 
0,11 

1 0,80 

41 0,01 
2,23 2 

I 

1 0,08 

0,20 
1,25 

0,05 

Phoronis miilleri 
Crisia eburnea 
Flustra foliacea 
Sertularia cupressina 
Hydrallmania falcata 
Laomedea gelatinosa 
Perigonimus repens 
Alcyonium digitatum 
Cerianthus lloydii 
Peachia hastata 
Dendrodoa grossularia 

Gesamtzahl u. -gewicht: 141 

0,Ol 

10,27 

1 0,83 

3 

184 23,25 

22 

1 

121 

2 0,01 

1 0,16 

13137 

4 0,07 

1 

77 7,58 

2 0,14 

12 

2 0,21 

1 

91 14,33 

Fiir den Fang vom 10. 9. 36 siehe Abb. 31. 
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Sied lung  in der  Mitte der  Rinne.  

Station 8. 

II 

g 

11. 4. 37 

IV V 
21. 6. 37 

Gesamtzahl 
u. -gewicht 

Zahl Zahl g Zahl g Zahl g Zahl 

33 8,77 35 11,9 25 7,72 31 9,9 315 97,78 g 
1 0,12 1 0,23 2 0,62 16 331 Stiick 

3 0,12 
2 0,21 1 0,12 3,80 g 

24 StOck 
1 0,13 4 Arten 

2 0,08 

2 
1 
1 
1 

0,06 

0.16 
0,06 
0,07 

0,21 
0,02 

1,45 

0,18 
0,10 
0,47 
0,05 

0,22 
0,59 

0,40 

2,30 
1,13 

0,30 

0,83 

17,70 

10 

52 
1 

III 

Zahl g 

40 13,12 

3 0,12 

2 0,31 

2 0,25 
1 0,02 

8 0,03 

I 
] 

I 
i 

1 0,51 

1 0,94 

7 0,17 

25 1,26 

12 

107 16,73 

22 

19 

2 

108 

0,03 
0,07 

0,04 

0,45 
0,66 
�9 ,OO 

0,18 

14,81 

33 

106 

0,27 
0,01 

0,01 

0,13 

0,44 
0.85 

0,08 

0,02 
0,65 
0,0l 
1,68 

0,01 

1,77 
0,63 

15,10 

2 0,02 

2 0,02 
0,01 
0,02 

13 0,11 

1 0,01 

0,25 
0,02 

0,01 
0,32 

8 0,38 

0,02 

1 0,60 

1 

85 11,69 

g 

94,15 
3.63 

8 0,32 
7 0,51 
6 0,42 
3 2,55 

0,25 
0,04 
0,04 
0,03 
1,53 
0,12 
0,08 
0,92 
0,27 
027 
1,04 
0,97 
0,17 
1,72 

6 2,26 
1 0,01 
9 0,40 
8 0,45 

0,49 
0,08 

1 0,01 

5 1,52 
3 1,96 
3 0,46 
1 0,05 
1 0,12 

0,12 
1,82 

1 0,25 
2 0,03 
3 

22 0,47 
5,45 
1,21 

264 12,05 
1 1,13 

13 
7 
2 

7 

16 

7 

11 
it  

150 

2 0,14 
11 0,30 
11 
4 0,02 
4 0,07 

13 0,03 
118 

1 
18 4,58 

2 0,63 
13 

11,14 g 
198 StOck 
21 Arten 

6,06 g 
24 StOck 
10 Arten 

20,31 g 
416 Sfiick 

5 Arten 

5,77 g 
177 StOck 
11 Arten 

144,86 g 
1170 StOck 
51 Arten 
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T a b  e l l e  14. 

b) Die Nuc~la-arme Eehinocyam~s.Siedlung am Nordhang.  

4 Fringe von Star. 6, 19, 31. 

Stat. 6 

5 .4 .  37 15. 1. 37 

Zahl g 

0,64 
0,75 

8 1,39 

Stat.  19 

15. 1. 37 

Star. 31 

9 . 4 . 3 7  

g Zahl g Zah I g Zahl 

Nucula nucleus 0,56 1,74 
Chione ovata 3 0.30 33 6 0,61 �9 0,61 

3 0,30 6 1,17 10 2,35 
Lepidopleurus asellus 1 0,03 
Gibbula tumida 1 0,13 
Lunatia nitida 1 0,11 

Harmotho~ impar 
Pholog minuta 
Phyllodoce groenlandica 
Nereis longissima 
Nephthys caec~ 

hombergi 
Ephesia gracilis 
Glgcera alba 

,, capitata 
Lumbriconereis impatiens 
Polydora pulchra 
Chaetozone setosa 
Scalibregma inflatum 
Notomastus latericeus 
Owenia fusiformis 
Sabellaria spinulosa 
Ampharete grubei 
Lanice conchilega 
Polgcirrus medusa 
Sabella pavonina 
Cerebratulus fuscus 
Oerstedia dorsalis 

1 

1 
1 

0,05 

0,92 
0,04 

0,11 
0,02 
0,05 

0,01 

0,02 

1 0,02 

2 0,04 

2 0,24 

1 0,16 
1 0,01 

1 0,01 

1 0,03 
1 2,22 
2 0,05 

1 0,06 

1 0,01 
1 0,01 

1 0,03 

0,03 
0,01 

1 0,15 

1 0,17 

0,13 

0,04 

0,04 
0,02 
0,30 

0,04 
0,02 

0,21 

0,06 

Portunus pusillus 
Cancer pagurus 
Ampelisca spinipes 

diadema 
Photis longicaudata 
Lembos longipes 

1,22 
0,45 

0,06 

0,09 

10 

1 

2,56 

0,01 

0,01 

19 

1 

2 

1,22 

0,02 

0,04 

0,01 

Amphiura filiformis 
Echinocyamus pusillus 
Thgone fusus 
Phascolosoma margaritaceum 

2 

32 

0,45 

1,16 

1 0,09 

29 1,08 

3 0,02 

0,01 
1,07 

5 0,07 

1 0,01 
48 2,44 

0,62 
1 0,12 

32 1,16 29 1,08 27 1,08 51 3,19 

Sertularia cupressina 1 0,03 3 0,01 5 0,04 
Hydrallmania falcata 4 0,67 
Cerianthus llogdii 3 0,30 6 0,90 
Dendrodoa grossularia 1 3 1 3 

1 4 0,03 11 0,98 14 0,94 

Gesamtzahl u. -gewicht: 52 4,22 40 1,56 59 6,05 100 7,80 
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T a b e l l e  15. 

e) Die Amphiura filiformis-Siedlung im Siidosten. 
6 Fringe von Star. 10, 12, 23 und 29. 

Stat. 10 

9 . 4 . 3 7  

Zahl g 

Nucula nucleus 
nitida 

Tellimya ferruginosa 
Montacuta bidentata 
Syndosmga alba 
Cultellus pelluciclus 
Spisula subtruncata 

solida 
Mya sp. 
Corbula gibb a 

Stat. 12 

Turritella communis 
Lunatia nitida 
Cylichna cglindracea 

Aphrodite aculeata 
Halosgdna gelatinosa 
Pholo~ minuta 
Phyllodoce groenlandica 
Eteone longa~ 
Ophiodromus flexuosus 
Nereis longissima 
Nephthys caeca 

cirrosa 
Ephe'sia gracilis 
Gl(tcera alba 
Goniada maculata 
Chaetozone set6sa 
Diplocirrus glaucus 
Scalibregma inflatum 
Ammotrgpane aulogaster 
Notomastus latericeus 
Owenia fusiformis 
Peetinaria koreni 

auricoma 
Ampharete grubei 
Lanice conchilega 
Polgcirrus medusa 
Cerebratulus fuscus 
Lineus ruber 

Callianassa subterranea 
Diastytis rathkei 
Ampelisca diadema 

Amphiura filiformis 
Ophiura albida 
Echinocgamus pusillus 
Echinocardium cordatum 
Cucumaria elongata 

Priapulus caudatus 
Phoronis miHleri 
Sertularia cupressina 
Laomedea gelatinosa 
Perigonimus repens 
Actinotho~ anguicoma 
Cerianthus llogdii 

27. 6. 36 

Zahl g 

1 0,14 

0,04 
0,01 

1 0,82 

2 0,08 

4 0,33 2 0,31 
7 0,38 

2 0,03 
2 0,03 

1 0,01 

1 0,45 
1 0,03 

1 0,10 

4 0,11 
2 0,08 

2 0,10 

1 0,26 

1,14 
0,37 

0,37 
3,50 
0,24 

40,41 

5 1,35 

1 2,67 

1 0,01 
1 0,30 

1 1,30 

3 0,08 
1 0,02 
1 0,16 

153 1,78 

9 0,29 
1 0,02 
3 0,28 
2 0,16 
7 0,10 

184 7,17 
0,04 
0,11 

1 0,01 
0,16 

7 2,07 
0,18 

2 0,06 
78 2,31 

24 1,17 

2 

Stat. 23 

17. 7. 36 24. 3. 37 
Zahl g Zahl g 

220 

5 

0,01 

0,12 

1124 
1,37 

0,07 
0,03 

2,00 
0,02 
0,04 
0,10 

0,08 
0,03 

0,01 
2,38 
0,04 
0,08 

0,12 
0,88 
0,25 

0,07 

2 0,03 
2 0,02 
t 0,02 
1 0,01 
1 0,03 
1 0,03 
1 0,01 

' 13 3,i0 
22 3,25 

0,20 
0,06 

5 0,26 

1 0,01 

1 0,01 

3 0,04 

1 0,04 
3 0,22 
1 0,05 

11 2,04 
6 0,14 
2 0,17 

1 0,02 

30 2,74 I 
1 0,04 

8~ 0,04 
1,60 

24 0,33 

1 10,40 

Stat,  

23. 9. 36 

Zahl g 

3 0,01 

4 1,13 

8 0,50 

1,20 1018 12,33 
1,40 

0,33 32 0,73 
0,01 

1 2,40 

34 I 4,53 

23,15 

15 

2 

15o 

18 

4 

105 I 44,15 

8 0,52 

1 

49 

209 

4 

1,64 
0,04 
0,16 
0,03 
0,23 

0,17 

1,23 
0,13 
0,40 
0,03 
0,47 
0,05 

2,48 

0,05 

0,05 

0,50 
0,07 

2 9,82 

96 12,24 

2~ 1,45 
0,01 

4 0,02 

8 0,52 26 i,17 0,34 26 1,48 

Gesamtzahl u. -gewicht : 137 46,59 135 12,16 300 5,41 200 

Ffir den Fang vom 23. 9. 36 (Star. 29) siehe Abb. 32. 

356 [18,12 

29 

9 . 4 . 3 7  
Zahl g 

0,02 
0,01 

1 1,63 
3 0,06 
7 1,72 

3 0,13 
1 0,01 
4 0,14 

0,09 
0,02 

1 0,02 
1,43 

2 0,01 
4 0,03 

1 0,01 

1 0,03 
1 0,01 
1 0,02 
9 0,59 
4 0,03 

2 0,02 

33 2,31 

1 0,04 

41 0,04 
0,65 

41 1,36 

2 21,10 
1 0,02 

91 23,13 

3 0,07 

1,12 
0,05 

5 1,24 

140 28,58 

10 
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Darstellung eines Fanges von Stat. 29 : Abb. 32). Tabelle 15 (S. 73) zeigt 6 Proben yon den 
Stat ionen 10, 12, 23 und  29. In allen F~ingen ist die Ortsdichte auferordent l ich hoch, be- 
sonders in den Sommerf[ingen, wo bis 356 Tiere auf 111o qm enthalten sein k6nnen! Dies 
ist auf die Massenentwicklung einzelner Arten zurtickzuffihren. Zun~ichst ist hier der fiir 
d ieses  Gebie t  kennzeichnende Schlangenstern Amphiura filiformis zu nennen, und im 
Sommer besetzt  vor allem der kleine rote Polychaet  Scalibregma inflatum mit 150 bis 
220 Sttick auf 1/~0 qm dicht den Boden. Besonders zu beachten sind aber die Muscheln, die 
hier mit e ine r  gr6fieren Zahl yon Arten vertreten sind. Nucula nucleus ist nur in sehr 
ger inger:Anzahl  oder garnicht mehr  vorhanden,  dagegen kann hier Nucula nitida auf- 
treten (Star. 23). Ferner  ist vor allem Corbula gibba g[inzlich neu, die in g r6 fe ren  Mengen 
aus allen F~ingen ausgesiebt wird. Spisula solida und Sp. subtruncata, Tellimya ferruginosa, 
Montacuta bidentata, Sgndosmya alba und Cultellus pellucidus sind in den Nucula- 
Gebieten der Rinne garnicht oder nu t  ausnahmsweise vertreten und kennzeichnen diese 
Amphiura-Lebensgemeinsehaft. So sind in einem Fang vom 24. 3. 37 10 Musehelarten 
mit zusammen 22 Tieren enthalten. Unter den Schnecken treten C.qlichna cylindracea und 
Turritella communis als neue Elemente (bei Stat. 22 auch Actaeon tornatilis) hinzu, wo- 
yon  die e r s te  mit ziemlieher Regelm~ifigkeit anzutreffen~ ist. 

Bei den Wfirmer.sei  auf Aphrodite aufmerksam gemacht, die innerhalb der Rinne 
nur in dieser Sied!ung zu linden ist. Pectinaria koreni zeigte eine besondere H~iufigkeit. 
Auf die Massenentwicklung v0n Scalibregma wurde schon hingewiesen. Die Wiirmer sind 
in g ro fe r  Artenzahl vertreten, jedoch linden sich die meisten fibrigen Arten auch i n  den 
anderen Teflen tier Rinne. 

Diastylis rathkei kommt ziemlich regelm[ifig und in grSt~erer Zahl in den 
F~ingen v0r. 

Das Bild der Echinodermen wird dutch Amphiura bestimmt. Daneben tritt aber  
auch Ophiura albida in grot~er Zahl auf und kann sogar beinahe die von Amphiura er- 
reichen. Dagegen ist Echinocyamus fast g~inzlich verschwunden.  Echinocardium ist 
ziemlieh h~iufig und bestimmt dann durch sein Gewicht das des ganzen Fanges.  Auch 
die Holothurie Cucumaria elongata ist ein bei den Stationen fast regelm~ifig anzutreffendes 
Tier. Ganz besonders muff schlieflich noch auf Phoronis miHleri hingewiesen werden,  
die meist in grot~er Zahl vorkommt, und deren klassischen Fundort  wit  hier vor uns 
haben (vergl.  S. 50). - -  Es sind also neben Amphiura vor  allem die Muschel- und 
Schneckenarten und ferner Phoronis, welehe die kennzeichnenden Tiere dieser Gemein- 
schaft darstellen, zu denen dann noch eine Reihe anderer  - -  allerdings nicht so h~iufig 
und regelm~ifig auftretende - -  Tiere hinzukommen. 

Allgemein kann gesagt werden,  d a f  wir h ie r  gegenfiber den beiden vorigen Sied- 
lungen einen Riickgang der Epibiose-Arten zu Gunsten der Endobiose antreffen. Seine 
Ursache hat dies z. T. in dem Mangel an AnsetzungsmSglichkeiten, jedoeh ist dies nicht allein 
aussehlaggebend, da auch die r~iuberischen Tiere weniger geworden sind (s. Abschn. IV 7 b). 

d) Die Amphiurafiliformis-Siedlung im Westen. 

Tabelle 16 (S. 75) mit den  Stationen 15, 25 und 27. 
In der H~iufigkeit yon Amphiura und tier sommerlichen Massenentwieklung yon 

Scalibregma, ferner im Mangel an Nucula und Echinocgamus zeigen sich Parallelen zu 
der vorher  besprochenen Siedlung,  mit der das Artbild iibereinstimmt, Die kennzeichnenden 
Muscheln und Schnecken sind aber sehr zurfickgegangen, und nur einzelne Exemplare yon 
Corbula und Cultellus beweisen den Zusammenhang mit der Amphiura-Siedlung im Siid- 
osten. In anderen F~ingen fanden sich aueh Spisula solida und Sp. subtruncata, Tellimga 
ferruginosa, yon Schnecken Turritella communis und Actaeon tornatilis. Auch Phoronis 
miilleri tritt hier vereinzelt  auf. Wenn wir auch diese westliche Amphiura-Siedlung mit 
der sfid~stlichen in Zusammenhang bringen, so m u g  doch gesagt werden, d a f  wir hier die 
kennzeichnende Tiergemeinschaft nicht in der typischen Auspr~igung linden. Das Vor- 
kommen yon Amphiura, die sommerliche Massenentwicklung yon Scalibregma, das Auf- 
treten der typischen Muscheln und Schnecken: alles zeigt sich in abgeschw~ichter Form. 
Dagegen machen sich viele Einflfisse aus der Nucula-Gemeinschaft geRend. 

e) Die gemischte Siedlung yon Amphiura filiformis und Nucula nucleus. 

Wenn wir in tier westlichen Amphiura-Siedlung die Eigenschaften der Amphiura- 
Endobiose auch nur abgeschw~icht antrafen, und sich Einflfisse der Nucula-Siedlung be- 
merkbar  machten, so war  doch fiber die Zuordnung kein Zwei fe l .  Die beiden Amphiura- 
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T a b e l l e  16. 

d) Die AmpMura filiformis'Siedlung im Westen. 

3 Fringe von Star. 15, 25 und 27. 

Stat. 15 Stat. 25 Stat. 27 

12. 8. 36 11. 4. 37 7. 8. 36 

g Zahll g Zahl g 

Nucula nucleus 1 0,05 1 0,03 
Chione ovata 2 0,13 10 0,57 
Cultellus pellucidus 2 0,65 15 2,06 
Corbula gibba 2 0,04 2 0,05 

12 0,62 
Lunatia nitida 

Gattyana cirrosa 
Harmotho~ lunulata 
Halosydna gelatinosa 
Pholo~ minuta 
Ophiodromus flexuosus 
Nephthys caeca 
Ephesia gracilis 
Glycera alba 
Goniada maculata 
Eone nordmanni 
Lumbriconereis impatiens 
Polydora pulchra 
Chaetozone setosa 
Diplocirrus glaucus 
Scalibregma inflatum 
Ammotrypane aulogaster 
Notomastus latericeus 
Owenia fusiformis 
Pectinaria koreni 

auricoma 
Ampharete grubei 
Lanice conchilega 
Cerebratulus fuscus 

20 2,26 
I 0,~16 
1 0,16 

1 0,02 
1 0,07 

2 0,45 
1 0,02 
2 0,17 
1 0,06 

1 0,02 

1 0,01 
1 0,02 
4 0,22 
1 0,04 
1 0,01 
I 0,05 
3 0,12 
5 0,11 
1 0,04 

1 0,03 

Upogebia deltaura 
Callianassa subterranea 
Portunus pusill[ls 
Ampelisca diadema 

,, brevicornis 

3 0,70 
1 0,03 
1 0,03 
1 0,17 

1 0,02 
1 0,02 

3 0,07 

0,03 
0,09 
0,01 
0,02 

58 0,40 

0,41 
0,15 

2 0,15 
0,II 

1,65 
2,69 

0,01 

28 

1 

1 

1,46 

0,15 

0,01 

Astropecten irregularis 
Amphiura filiformis 
Ophiura albida 
Echinocyamus pusillus 
Phoronis miHleri 
Astrorhiza limicola 
Sertularia cupressina 
Hydrallmania falcata 
Laomedea gelatinosa 
peachia hastata 

Gesamtzahl und -gewicht: 

81 
2 

1 

3 

1 

2,70 

2,95 
0,40 
0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

90 
8 
1 
1 

0,16 

4,65 
0,15 
0,01 
0,10 

1 

3 

�9 8,95 

26 

33 

1 

1 
2 
1 

22 
1 

0,02 

0,01 
0,03 
0,01 

0,15 

0i05 
0,02 

0,30 

0,04 

0,02 
0,06 
8,10 
1,05 
0,03 

0,09 

1 0,10 
62 %39 100 4,91 30 9,37 

150 8,47 151 77 10,35 

S ied lungen  g e h e n  nun  n icht  i n e i n a n d e r  fiber, sonde rn  zwischen  sic sch ieb t  sich ein 
S ied lungsgebie t ,  in dem wohl  E l e m e n t e  d ieser  G e m e i n s c h a f t  deut l ich  zu e r k e n n e n  sind, in 
de r  a b e r  auch  s o  viele  Tiere  der  Nucula-BiocSnose  zu e r k e n n e n  sind, dab  wir  sie als eine 
Mischs ied lung  a n s e h e n  mi issen,  v o n d e r  Tabe l l e  17 (S. 76) 3 F~inge wiederg ib t  (Stat .  3, 32, 34). 
V o n  der  A m p h i u r a - E u d o b i o s e  f inden  wir  zuu~ichst Scal ibregma,  im S o m m e r  z. T. in er-  
heb l i chen  Mengen .  S te l lenweise  ist die M u s c h e l f a u n a  d ieser  G e m e i n s c h a f t  v e r s c h w u n d e n ;  
daff i r  f inde t  s i c h  in st~irkerer Ortsdichte  Nucu la  nucleus ,  die a b e r  s te l lenweise  mi t  e iner  
grSBeren  Zahl  y o n  Chione ovata vergese l l s cha f t e t  i s t .  Mit d iesen  be iden  Musche ln  zu- 

10" 
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T a b e l l e  17. 

e) Die gemisehte  Siedlung yon  Amphiura f i l i formis  und Nucula nucleus. 

3 Fringe von Star. 3, 32 und 34. 

Nucula nucleus 
Chione ovata 
Modiola modiolus 
Mga truncata 

Gibbula tumida 
Scala clathrus 
Lunatia nitida 

Lepidonotus squamatus 
Gattyana cirrosa 
Harmothog impar 
Pholo$ minuta 
Nephthys hombergi 
Ephesia gracilis 
Glycera alba 
Eone nordmanni 
Lumbriconereis impatiens 
Polydora pulchra 
Chaetozone setosa 
Scalibregma inflatum 
Ammotrypane aulogaster 
Owenia fusiformis 
Sabellaria spinulosa 
Pectinaria koreni 

auricoma 
Ampharete grubei 
Terebellides stroemi 
Cerebratulus fuscus 

Upogebia deltaura 
Callianassa subterranea 
Galathea intermedia 
Porcellana longicornis 
Portunus holsatus 
Ampelisca diadema 

. spinipes 
Lembos longipes 

Stat .  3 

9 . 1 .  37 

Zahl g 

27 5,64 
1,32 

33 6,96 

1 0,24 

1 0,24 

1 0,25 

1 0,01 

5 0,08 

1 0,01 
1 0,02 
4 o;8o 
1 0,01 
1 0,21 
4 0,15 
2 0,06 

20 1,60 

Stat. Stat.  34 

24. 9. 

Zahl g 

36 

21 4,45 
110 1,77 

2,76 
1 0,10 

Zahl 

24. 9. 36 

g 

2 
55 

1 
1 

34 9,08 

1 0,02 
1 0,02 
1 0,03 

1 0,01 

0,15 
0,02 
0,04 
0,01 

11 0,13 
0,03 

1~ 2,38 
0,25 

0,08 
0,22 

47 3,35 
1 0,14 
2 0,03 
5 0,10 
1 0,02 
1 0,35 
3 0,01 

1 0,01 

79 

6,79 
0,45 

7,24 
0,25 
0,09 

0,34 

0,01 
0,01 
O,Ol 
0,13 
0,01 
0,12 

0,06 

0,05 
0,45 
0,01 
0,03 

0,10 
1,00 
0,05 
2,05 

o,o2 
0,05 
0,01 

0,03 

Asterias rubens 
Amphiura filiformis 
Ophiura albida 
Echinocyamus pusillus 
Echinocarclium cordatum 
Thyone fusus 

1,40 
0,33 

14 

12 
20 

0,66 

0,06 
0,35 
0,56 
1,82 

5 

18 
45 

1 

0,11 
0,19 
0,03 
0,08 
1,45 

0,32 

Phoronis mitlleri 
Astrorhiza limicola 
Sertularia cupressina 
Hydrallmania falcata 
Perigonimus repens 
Alcgonium digitatum 
Cerianthus llogdii 
Crisia eburnea 
Dendrodoa grossularia 

11 1,73 
0,12 
0,01 

6 

2 1,25 
0,01 

10 

51 2,79 

0,01 

0,40 

2 
22 1,39 7 0,41 

Gesamtzahl u. -gewicht : 86 11,92 154 16,31 199 

76 2,07 

0,01 

0,03 

0,04 

11,85 
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s a m m e n  ist auch  E c h i n o c y a m u s  h~iufiger en tha l ten .  Die Zahl  der  K r e b s a r t e n  ist e rheb l ich  
und  entspr ich t  den Verh~Utnissen der  Nueula -Gemeinsehaf t .  - -  Die Ortsdichte  u n d  das 
Ar tenbi ld  dieser  Mischsiedlung sind en t sp rechend  dem Schi l l re iehtum des Gebie tes  s ta rk  
ve r t re ten ,  so dab sich hier in  die g le ichen Verh~iltnisse wie in der  r e iehen  Nucu la -S i ed -  
lung  zeigen. 

f) Die verarmte  Siedlung im Si idwesten .  

Hier  h a b e n  wir  es mit  dem sch l ickarmen  bis fas t  schl ickfre ien Sandgeb ie t  an der  
s i idwest l ichen Grenze  der  R inne  zu  tun.  Es ist in dieser  S iedlung (vergl .  Tabe l l e  18) ab e r  
ke ine  typ i sche  S a n d f a u n a  vo rhanden ,  wie wir  sie in an d e ren  sandigen  Meeresgeb ie t en  an-  
t re f fen ,  sonde rn  das ar ten-  und  i nd iv idu en a rm e  Gebiet  enth~ilt v e r s p r e n g t e  Tiere  aus  der  
b e n a c h b a r t e n  F a u n a  der  Rinne.  E c h i n o c y a m u s  t r i t t  noch  am regelm~ifiigsten, w e n n  auch  
in wen igen  Exempla r en ,  auf.  Die Ar t en  wechse ln  in den e inze lnen  F~ingen s tark,  was  ih rem 
Cha rak t e r  als v e r s p r e n g t e  Tiere  entspr ieht .  Natfir l ich sind die N e p h t h y s - A r t e n ,  die ]a 
SandbSden  bevo rzugen  und  in , a r m e n "  S ta t ionen  oft  die e inzigen V e r t r e t e r  des Leb en s  
s ind (s. HAGMEmR, 1925), h~iufig zu f inden.  

Nur 2 Ar t en  zeigen in d ieser  Siedlung ihre  H a u p t v e r b r e i t u n g :  der  P o l y c h a e t  
Ophelia l imac ina  und  die grofie Fo ramin i f e re  A M r o r h i z a  l imicola .  Ophel ia  l imac ina  k o m m t  
n u r  in Ausnahmef~il len aueh  an ande ren  P u n k t e n  der  Rinne  vor ,  t r i t t  ab e r  regelm~ifiig 
z. B. be i  Stat.  16 und 17 auf,  wobei  sich die Ar t  durch  ihre  GrSfle auch  gewiehtsm~ifiig 

T a b e l l e  18. 

f) Die verarmte Siedlung im Siidwesten (mit Astrorhiza). 
4 F~inge yon Stat. 5 und 17. 

Stat. 5 

11. 4. 37 

Zahl g 

Stat. 17 

7. 4. B7 

Zahl g 
15. 6. 36 

Zahl g 

2 0,90 

2 0,90 

1 0,75 

1 0,09 

1 0,01 

1 0,62 

4 1,47 

3 0,20 

3 0,20 

1 
1 

10 2,57 

3 .6 .36  
Zahl g 

1 0,31 
0,04 

3 0,35 

1 0,01 

1 0,03 
0,16 

2 0,03 
1 0,01 
2 0,01 
1 0,37 
1 0,06 
1 0,08 
1 0,04 

0,04 

Nucula nucleus 3 1,19 2 0,65 
Tellimya ferruginosa 
Cyprina islandica 1 200,00 

1,19 [ 3 200,65 
Lunatia nitida ] 1 0,21 

Pholo~ minuta 
Nephthys caeca 

,, hombergi 
cirrosa 

Glycera alba 
,, capitata 

Scoloplos armiger 
Chaetozone setosa 
Scalibregma inflatum 
Ophelia limacina 
Ammotrypane aulogaster 
Pectinaria auricoma 
Lanice conchilega 
Cerebratulus marginatus 

1 0,21 

1 0,02 

2 0,48 

0,20 11 0,64 3 0,50 
Crangon allmani 0,53 

0,53 
Amphiura filiformis 2 0.07 
Ophiura albida 0,27 0,52 
Echinocgamus pusillus 0,04 6 0,16 

20,70 Echinocardium cordatum 
0,31 11 21,45 [ 

Astrorhiza limicola 33 0,60 i Perigonimus repens 1 
34 0,60 ] 0,12 

Gesamtzahl u. -gewicht : 10 2,23 59 23,06 [ 

1 0,05 

1 0,05 
5 0,12 

6 12 

13 1,53 
+200,00 

201,53 
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hervorhebt.  Diesen Wurm fand auch HAGMEIER (1925) i n - , a rmen"  Stationen der Venus- 
Gemeinsehaft. 

Astrorhiza limicola ist in diesem Gebiet oft in grofter Zahl zu finden, greift :aber 
auch  stellenweise in die benachbarte  Nucula-Amphiura-Mischsiedlung fiber (s. Tabelle 17 
und 16), ist im ganzen aber  doch auf den westlichen Teil der Rinne beschr~inkt. Die 
genauen Grenzen der Astrorhiza-Siedlung waren mit  dem Bodengreifer nicht festzustellen, 
da ein Nichtfinden im Sieb noch nicht unbedingt  ihr Feblen beweist.  

Wie das fibrige Artbild zeigt, haben w i r e s  in diesem Gebiet mit einer verarmten 
Siedlung zu tun, dessen Tierbestand aus versprengten Stricken der benachbar ten reichen 
Rinnenfauna besteht,  die aber doch durch die Hauptverbrei tung von zwei Arten eigene 
Zfige aufweist. 

3. Die Endobiosen und  Epibiosen. 

Die im vorigen Abschnitt geschilderten Siedlungen lassen sich zwanglos  in zwei 
Endobiosen zusammenfassen, die durch Nucula nucleus bezw. Amphiura filiformis ge-  
kennzeichnet werden. Dabei ergeben sich neben den Kerngebieten Variationen und Sied- 
lungen, und es m u f  jetzt die Aufgabe sein, die ganze Rinne in diese beiden BiSc5nosen 
aufzuteilen und die einzelnen Siedlungen in ihrer Stellung zu erfassen. 

a) Die Nueula nueleus-Gemeinschaft (Endobiose -~- Epibiose). 

Die Eigenschaften diesel" Gemeinsehaft  zeigt in seiner reinsten Form die Siedlung a 
in der Mitte der Rinne (s. Abb. 30), die als Kerngebiet  aufgefaftt werden kann, so daft 
die Beschreibung der Station 8 (s. S. 68 und Tabelle 13) zur Kennzeichnung der ganzen 
BiocSnose dienen kann. In Tabelle 13 ist auch der Fang vom 10. 9. 1936 enthalten, dessen 
Tierbestand in Abb. 31 dargestellt ist~). 

L e i t f o r m  e n : Als Leifform erster Ordnung sehen wir die Muschel Nucula nucleus 
an. - -  Chione ovata und Cardium fasciatum, ferner yon Epibiose-Ar ten  Lepidopleurus 
asellus, Gibbula tumida, Scala clathrus und Portunus pusillus bilden Leifformen zweiter 
Ordnung, die in ihrer Gesamtheit das charakteristische Bild dieser Tiergemeinschaft  hervor-  
rufen, zu dem dann noch die Leitformen drifter Ordnung hinzukommen:  Echinocyamus 
pusillus und Ophiura Mbida. Letztere Art ist in der Nucula-BiocSnose sehr h~iufig, lebt 
aber  in gleichem Mafte auch in der Amphiura-Gemeinschaft.  Es ist unnStig, noch alle 
anderen Tiere aufzuz~ihlen, die in solcher Zahl in der Nucula-BiocSnose leben, daft sie zu 
den charakteristischen Arten gehSren und als Leitformen dritter Ordnung bezeichnet werden 
miissen. Es sei da auf die Faunenliste, die Fangtabellen usw. verwiesen.  Ebenso erribrigt 
sich eine besondere  Besprechung der Begleifformen. 

G r e n z e n :  Der Definition nach muft eine Leitform erster Ordnung nur in einer 
bestimmten Gemeinschaft  gefunden werden und praktisch iiberall in dieser vorkommen. 
Damit ergibt sich als Grenze der Nucula nucleus-BiocSnose die Grenze der Verbreitung 
dieser Muschel, wodurch das Gesamtgebiet der Rinne hier einbegriffen wird. Lediglich 
durch das frriher ats ,,Amphiura filiformis-Siedlung im Sfidosten" bezeichnete Gebiet, das 
sich zungenfSrmig in diese BiocSnose hineinschiebt, wird eine Einbuchtung der Nucula- 
Grenze erzeugt, und hier f~illt die friiher als t iergeographische Grenze bezeichnete Linie 
nicht mit der morphologischen Grenze der Rinne zusammen. Vielleicht kann nirgends in 
der Nordsee die Grenze einer Bioc5nose so genau und scharf wie hier in der Rinne an- 
gegeben  werden. Aber auch selten wird es mSglich sein, innerhalb einer BiocSnose ein 
Kerngebiet  und die Einflrisse einer benachbarten Lebensgemeinschaft  so deutlich zu er- 
kennen, wie es in diesem Untersuchungsgebiet  m0glich ist. 

Chione ovata wurde als Leifform zweiter Ordnung aufgestellt, da die Bedingung 
hierfiir, daft die Art nur in einer Gemeinschaft auftritt, aber  nicht an allen Stellen h~iufig 
ist, zutrifft. Diese Muschel kommt in den benachbarten Gebieten der Rinne nur selten 
vor  und kann dann als versprengt  angesehen werden. Nar die 5stlich der Rinne gelegene 
Austernbank bildet frir diese Muschel noch einen grTferen Lebenraum. Da hier auch in 
der  tibrigen Fauna mannigfache Beziehungen zu der Rinne bestehen,  kann die Bodenfauna 
der Helgol~inder Austernbank wohl in die Nucula-BiocSnose mit einbezogen werden und 
als Chione ovata-Variation gelten. Die Verwandtschaft  der Austernbank mit der Rinne war 
auch HEINCKE (1894) schon auff~illig, und er gibt frir erstere e b e n f a l l s -  allerdings als 

1) Die Tiere wurden in ihrer wahren Gr(i~e in die Fl~iche eingezeichnet, welche der Bodengreffer 
erfa~t (1/lo qm). 
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weniger h~iufige Form ~ Nucula nucleus an. Nun steht ja die Rinne nicht in unmittel- 
barem Zusammenhang mit der Austernbank,  sondern zwischen sic schiebt sich eine Sand- 
zone, jedoch kann die Austernbank trotzdem als ein abge t renn te r  Tell und als Variation 
aufgefaf t  werden 1). S. 55 wurde schon auf die Wechselbeziehung zwischen der H~iufigkeit 
von Nucula und Chione aufmerksam gemacht, so daft man durch die letztere Art die 
au fe rha lb  der Nucula-Kernsiedlung gelegenen Teile der gleichen Bioc6nose zuordnen kann. 

V a r i a t i o n e n :  Der Siedlung c (Abb. 30) mfissen wir also alle fibrigen (a, b und 
d-- f )  als eine Gesamtheit  gegenfiberstellen. Fiir die Nucula nucleus-Gemeinschaf t  wurde 
das Kerngebiet  um Stat. 8 als die Siedlung aufgefat~t, die die Eigenschaften dieser Bio- 
cSnose in reinster Form zeigt. Die frfiher als ,,Nucula-arme Echinocyamus-Siedlung am 
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Abb. 3i. Tierbestaud eines Fanges yon Star. 8: 10. 9. 1936 (vergl. Tabelle 13). Verkteinert (Original- 
fl/iche 1/lo qm). 

Nordhang" (b) bezeichnete Siedlung weist eine g ro fe  Aehnlichkeit mit der Nucula-Kern- 
siedlung auf, nur ist Nucula zuriickgetreten und Chione ovata mehr  in den Vordergrund 
geriickt. So berechtigt also eine Abtrennung dieser Siedlung ist, so muff sic jedoch un- 
bedingt in die Nucula-BiocSnose mit eingeordnet werden,  und wir fassen sic daher als 

1) Eine genauere Bearbeitung der Austernbank soll demn~ichst erfolgen. 
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eine Variation dieser Gemeinschaft auf, die dureh das Zurtickgehen von Nucula gekenn- 
zeichnet ist. Auch in anderen Eigenttimlichkeiten der Fauna offenbar t  sich hier eine 
solche Verarmung. Beiden Siedlungen gemeinsam ist die H~iufigkeit yon Echinocyamus, 
und durch die Linie der Hauptverbrei tung dieses Seeigels, die fast  genau mit der Grenze 
der  Nucula-Kernsiedlung und des n6rdlichen Variationsgebietes zusammenf~illt, wird der 
Zusammenhang beider  noch mehr hervorgehoben.  Die Verbindung zwischen der Kern- 
u n d  dieser Variationssiedlung ist auch deshalb eine so enge, da sich bei beiden keinerlei 
Einfltisse der Amphiura-Lebensgemeinschaft  bemerkbar  machen. 

Dies gilt nicht ftir alle iibrigen Siedlungen der Nucula-Bioc6nose,  die ebenfalls 
Variationen darstellen, sich abet  durch die Seltenheit yon Echinocyamus und vor allem 
durch die Beimischung yon Tieren der Amphiura-Gemeinschaft  unterscheiden. Die Eigen- 
arten der Siedlungen d, e und f, die untereinander ebenfalls deutliche Unterschiede zeigen, 
sind schon dargestellt worden. Die Vermischung zeigt sich am deutlichsten in der Sied- 
lung e, in welcher die Elemente beider Gemeinschaften sich ungef~ihr im Gleichgewicht 
halten. In der ,Amphiura filiformis-Siedlung im Westen" herrscht die Amphiura-Gemein- 
schaft vor, w~ihrend die Nucula-Endobiose hier eine Randlage aufweist. Das gleiche gilt 
ffir die Siedlung f, die am st~irksten verarmt ist und wenige Elemente der Nucula-Gemein- 
schaft enth~lt. Fiir die letztere Siedlung war das Auftreten von Astrorhiza limicola, die 
ziemlich auf dieses Gebiet beschr~nkt ist, bem~rkenswert.  Es gibt nun im tieferen Wasser  
der  Nordsee ausgesprochene Foraminiferengebiete (allerdings andere Arten, vergl. SPARCK, 
1935), so d a f  dementsprechend die MSglichkeit besteht, diese Siedlung als Astrorhiza- 
Variation der Nucula-BiocSnose aufzufassen und so dieses in der fibrigen Faunenzusammen- 
setzung verarmte Gebiet positiv zu kennzeichnen. 

Auf die Variation der Helgol~nder Austernbank wurde schon bei der Besprechung 
der Grenzen der Nucula-BiocSnose hingewiesen. 

Die Ortsdichte yon Chione ovata wird wie bei Echinocyamus immer geringer, je 
mehr  eine Beimischung von Amphiura-Elementen stattfindet. Diese Muschel meidet daher 
auch g~inzlich die siidSstliche Amphiura-Siedlung, wodurch auch durch sie best~tigt wird, 
d a f  wit  es hier mit einer g~inzlich anderen Lebensgemeinschaft  zu tun haben. 

b) Die Amphiura filfformis-Gemeinschaft (Endobiose). 

Die Kennzeichnung dieser Gemeinschaft  soll hier zun~chst nur im Hinblick auf die 
Verhiiltnisse in der Rinne geschehen. Sp~iter bei der Besprechung der Beziehungen der 
Rinnenfauna zu den Lebensgemeinschaften der Nordsee wird dann Gelegenheit sein, gerade 
diese BiocSnose niiher zu gliedern. 

Als charakteristisch - -  den Ausdruck Leitform wollen wir vorl~iufig noch ver- 
meiden - -  muff vor allem der Schlangenstern Amphiura filiformis gelten, mit dem zu- 
sammen im Sommer Scalibregma inflatum die grSf te  Ortsdichte aufweist. Die Muscheln 
Corbula gibba, Spisula solida und Sp. subtruncata, Tellimya ferruginosa, Montacuta 
bidentata,. Syndosmya alba und Cultellus pellucidus, so wie die Schnecken Actaeon 
tornatilis und Turritella communis unterscheiden diese Fauna deutlich v o n d e r  Nucula- 
Gemeinschaft.  Im iibrigen sei auf die Beschreibung der ,Amphiura filiformis-Siedlung 
im Stidosten" (c)verwiesen,  in der diese Fauna am reinsten vorhanden ist. Abb. 32 zeigt 
den Tierbestand des in Tabelle 15 enthaltenen Fanges vom 23. 9. 1936: Star. 29. 

Von der Kernsiedlung (c) im Stidosten zieht sich vornehmlich am Stidrand der 
Rinne ein Siedlungsgebiet dieser Gemeinschaft  zu der ,,Amphiura filiformis-Siedlung im 
Westen" (d) hin. Auf die verschiedenen hierdurch entstehenden Siedlungen und Stufen 
der  Vermischung mit der Nucula-BiocSnose wurde bei der Besprechung der letzteren schon 
eingegangen. 

Zusammenfassend kann fiber die BiocSnosen der Rinne gesagt werden, d a f  fast 
im ganzen Gebiet die Nucula nucleus-Gemeinschaf t  vertreten ist, bei der eine deutliche 
Kernsiedlung von Variationszonen umgeben wird. Diese werden z. T. durch die Ver- 
armung von Leitformen dieser BiocSnose gebildet, z. T. dadurch, d a f  von Stidosten aus 
Elemente einer anderen Gemeinschaft  eindringen, die im Siidosten am reinsten ausgebildet 
ist und im Stiden und Westen der Nucula-Kernsiedlung verschiedenartige Vermischungen 
mit der Nucula-BiocSnose eingeht. Diese andere Gemeinschaft ist durch Amphiura fili- 
formis, verschiedene Muschel- und Schneckenarten, Phoronis und  die sommerliche Massen- 
entwicklung von Scalibregma gekennzeichnet. 
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e) Die Epibiose. 

Ftir die oben gegebene Einteilung in BiocSnosen wurde vorwiegend die Endobiose 
verwendet ,  wenn auch eine Reihe von Epib iose-Formen,  die eine grS~ere Ortsdichte auf- 
weisen, mit zur Charakteris ierung herangezogen wurden (vergl. S. 66). Im Anschluf5 daran 
soll ein ungef ihres  Bild yon der Besiedlungsdichte der groSen Epi fauna-Tiere  gegeben  
werden, das vorwiegend f i r  die Nucula-BiocSnose zutrifft, da die Amphiura-Gemeinschaft  
sehr arm an Epifauna-Arten ist. 

, ~  i 

r , - . t ,  ~ ~, ,y,, .~ ~ // 

Abb. 32. Tierbestand eines Fanges yon Star. 29: 23. 9. 1936 (vergl. Tabelle 15). Verkleinert (Original- 
f l iche 1/lo qm). 

In Tabelle 19 I sind einige Beifanglisten aus f r ihe ren  Kurrenf ingen  zusammen- 
gestellt. 

Wir haben nun keinerlei Anhalt, wieweit die grSfieren Tiere innerhalb der ab- 
gefischten Strecke durch die Kurre gefangen werden (wahrscheinlich ist es nut  ein kleiner 
Tell). Da sie nicht regelmil~ig im Bodengreifer gefunden werden, lassen sich auch hier- 
nach keine quantitativen Aussagen machen;  das gleiche trifft ffir Dretschfinge usw. zu. 
Es mu~ daher vorl iuf ig  auf eine quantitative Erfassung dieser epibiotischen Tiere ver- 
zichtet werden. Nur um eine Vorstellung won der Zusammensetzung zu erhalten, seien 

11 
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noch einige genauere Beifangsuntersuchungen von Kurrenf~ingen aus der Rinne wieder- 
gegeben:  Tabelle 19 II. Hierbei dauerten die Kurrenzfige je 1/~ Stunde, wobei  2,5 Sm in 
einer Breite von 12 m abgefischt wurden, also etwa 5550 qm. Aus der Ungleichheit der 
Beif~inge der einzelnen Kurrenf~inge ist schon die UnmSglichkeit einer Verallgemeinerung 
dieser Resultate zu ersehen, aber  es fehlt uns bisher ]ede M5glichkeit, etwas fiber die 
Mengenverh~ltnisse der hier vorwiegend enthaltenen jagenden Tiere zu ihrer Beute aus- 
zusagen (vergl. auch Abschn. IV 7a). 

Ganz allgemein kann gesagt werden, dab sich auch bei der Epifauna ausge- 
sprochen die Sonderstellung der Rinne zeigt; dies berechtigt zu ihrer kurzen Be- 
handlung innerhalb dieser Arbeit. Zun~ichst einmal ist in der Rinne die Epifauna besonders 
arten- und individuenreich, bei den festsitzenden Arten durch die vorhandenen  Ansatz- 
punkte,  bei den jagenden Tieren durch die Nahrungsfiille erm5glicht. Bei den Krebsen 
sei auf das Vorkommen von Pandalus monlagui, PandaHna brevirostris, Processa canali- 
culata, Eupagurus pubescens, Ebalia cranchi und E. tumefacta, Inachus dorhynchus und 
Portunus pusillus erinnert, die hier ein g~inzlich isoliertes oder wenigstens geh~iuftes 
Vorkommen gegeniiber anderen Teilen der Deutsehen Bucht haben. Von Solaster papposus 
ist ebenfalls sein geh~iuftes Auftreten in der Rinne zu bemerken.  Diese Art f r i f t  vor- 
wiegend Asterias und Psammechinus, findet also reiche Nahrungsmengen vor, jedoch 
ist das Auftreten wie bei den vorherigen Arten wohl noeh durch andere Faktoren be- 
dingt; Solaster z. B. bevorzugt  harten Boden. Auch bei diesen isoliert oder geh~iuft vor- 
kommenden Tieren der Epifauna geschieht ja die Verbreitung dureh planktonische Larven- 
stadien, und wir kSnnen fiir das Auftreten dieser Arten die gleiehen Grfinde wie ffir die 
Endobiose anffihren. 

4. Beziehungen der Lebensgemeinschaften zum Lebensraum. 

a) Beziehungen zur Bodenverteilung. 

S. 28 ff. ist eine Uebersicht fiber die verschiedenen Rinnensedimente und ihre 
Ueberg~inge gegeben worden, die in Karte Abb. 16 eingezeichnet sind. Es wurde schon 
betont, wie stark die Fauna yon der Zusammensetznng des Bodens abh~ingig ist. Auf 
einige Beziehungen zwischen Einzeltier und Sediment ist bereits eingegangen worden 
(s. S. 61 ff.), so daft hier nur die ganzen Lebensgemeinschaften in ihrem Verh~iltnis zum 
Boden betrachtet  werden sollen. 

Die reiche Nucula-Siedlung in der Mitre der Rinne und das nSrdliche Variations- 
gebiet, die faunistisch als eine Einheit betrachtet  wurden, da hier im Gegensatz zu allen 
anderen Teilen der Rinne keine Vermischung mit Amphiura-Elementen bemerkbar  ist, 
zeigen eine auff~illige Beziehung zu der Verbrei tung des Schills, so daft das Gebiet der 
st~irksten Schillbeimischung die Erstreckung der beiden Siedlungsgebiete widerspiegelt. 
So finder sich z. B. der Ausl~iufer der zentralen Nucula-Siedlung nach Star. 21 ebenso 
beim Schill. Am besten deekt sich die Verbrei tung yon Echinocgamus mit dem Schfll- 
gebiet. Es ist aber nicht nur  der Schalenreichtum, sondern der Aufbau des Sedimentes 
als Ganzes, der diesem Gebiet einen einheitlichen und auch in der Fauna bemerkbaren  
Charakter  gibt. 

Auch die Eigenarten der Amphiura-Siedlung im Stidosten, die als Kern dieser 
Tiergemeinschaft  aufgefaf t  wurde,  sind in der Bodenvertei lung deutlich z u  erkennen:  Es 
ist jenes schill- und sandarme, weiche Schlickgebiet, das einen Ausl~iufer des Elbschlickes 
aus dem ,Fluftmfindungsbezirk" darstellt. MR diesem zungenartigen Vorstoft eines 
anderen Sedimentes gelangt also auch eine andere Tiergemeinschaft  in die Rinne hinein. 

Durch das Sandgebiet  im Sfiden wird uns jetzt auch die verarmte Fauna der 
Siedlung f (Karte Abb. 30) verst~indlich. Entsprechend dem allm~ihlichen Uebergang von 
diesem Sandgebiet  in den Rinnenschlick ist auch der faunistische Uebergang langsam. Der 
Sandbezirk wird yon der eigentlichen Amphiura-Endobiose freigelassen, und wir sehen, wie 
diese sich in einem Uebergangsgebiet  des Sedimentes unter  Vermischung mit Nucula- 
Elementen nach Westen hinzieht. So wie hier mehrere  Sedimentarten an der Boden- 
zusammensetzung beteiligt sind, kSnnen wir auch eine Vermischung der beiden Endo- 
biosen feststellen. 

So klar diese Beziehungen sind, muff doch erw~ihnt werden,  daft wir fiir manche 
Besonderheiten der Tierverbrei tung keine Erkl~irung in den Bodenverh~iltnissen finden, was 
ja auch von vornherein anzunehmen war, da hier noch mannigfache andere Faktoren be- 
st immend mitwirken. So gibt uns das Sediment keinen Aufschluft darfiber, weshalb sich 

11" 
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die Amphiura-Gemeinschaf t  - -  wenn auch vermischt - -  von ihrem Kerngebiet im 
Siidosten der Rinne aus am Stidhang entlang bis fiber das westliche Ende des Unter- 
suchungsgebietes hinzieht, obgleich doch der weiche Schlick nur auf das Kerngebiet be- 
schr~inkt ist. Auch kleinere Faunenabweichungen mfissen h~iufiger durch andere Faktoren 
ihre Erkl~irung finden. 

Eine schwierige Frage ist noch, ob die Nucula-Endobiose und z. T. auch ihre 
Variationsgebiete durch den Schillreichtum des Bodens bedingt sind, oder ob die Fauna 
sich diesen Boden durch die Reste ihrer Tiere selbst geschaffen hat. Im ersteren Falle 
h~itten wir es mit Schilbliebenden Tieren zu tun, die sich hier zusammenfinden und durch 
Wechselbeziehungen eine echte Lebensgemeinschaft  bilden, w~ihrend andere durch den 
Schill in ihren Lebens~iui~erungen g e h e m m t  werden und diese Gebiete meiden. Ffir 
Echinocgamus wurde schon erw~ihnt, daft er harten Boden bevorzugt und seine Be- 
schr~inkung auf die schillreichen Teile der Rinne wtirde ffir diese Ansicht sprechen. Ebenso 
k5nnte das Fehlen yon Echinocardiurn dadurch erkl~rt werden, dat~ der im Boden 
wfihlende Seeigel durch die gro~en Muschelschalen dauernd in seiner Bewegung gehemmt 
wird, und der zu enge Lebensraum sein Fehlen bedingt; Ftir alie epibiotischen, fest- 
sitzenden Tiere liegt es ja von vornherein auf der Hand, dat~ sie nur in Gebieten leben 
kSnnen, wo sie Anheftungsm~iglichkeiten haben, sodal~ sie ausschlie~lich hier vor- 
kommen - -  sobald nicht andere Faktoren lebenshemmend entgegenwirken. Bei allen 
beweglichen Tieren darf man sich aber die Verh~iltnisse nicht so einfach vorstellen. Ffir 
manche Muscheln usw. mag der Schfll ja von Vorteil sein, da er das Sediment festigt, 
zwischen seinen Liicken aber genfigend weiches Material enthfilt, das den Tieren das 
Eindringen ermSglicht. - -  Besser ist schon das Fehlen mancher Tiere, wie des oben er- 
w~hnten Echinocardium, zu erkl~ren. Auch bei Arnphiura wird der Schill vielleicht 
hemmend sein, da dieser Schlangenstern tiefer in] Boden lebt und nur mit den Armspitzen 
fiber die Oberfl~iche ragt (s. S. 51). Ffir die zweite Ansicht, dal~ der Schill durch die 
Lebensgemeinschaft  selbst geschaffen worden ist, spricht vor allem, dat~ dieser aus den 
Resten jener Tiere zusammengesetzt  ist, die den Hauptbestandteil  der dort lebenden Bio- 
cSnose bilden, so dat~ man bei einer alleinigen Untersuchung der Siebreste auf die gleiche 
Verteilnng der Lebensgemeinschaften geschlossen hfitte (einige Abweichungen sind durch 
eine Faunen~inderung usw. zu erkl~ren; siehe Abschn. IV 6d 7). 

Allgemein kann gesagt werden, dat~ ein schillreiches Gebiet schon in seiner 
Bodengestalt sehr wechselnd ist und daher auch mehr verschiedene Siedlungen, Flecken 
usw. enthalten wird im Gegensatz zu der gleichm~fiigen Fauna grofier und schillarmer 
Sand- bezw. SchlickbSden. Vor allem, die Epifauna wird sich hier besonders stark ent- 
falten, so dat~ sie dann sogar im Artenbfld und in der Wohndichte gegentiber der Endo- 
biose tiberwiegen kann. 

b) Beziehungen zur Nahrungsverteilung. 

Neben seiner Bedeutung als Festsetzungsfaktor spielt der Boden noch durch seinen 
Gehalt an Nahrungsstoffen eine Rolle. Der in ihm abgelagerte ,Bodendetri tus",  wie 
wir ihn kurz nennen wollen, wird vorwiegend von den Endobiose-Arten verarbeitet,  
w~ihrend die fischenden Epibiose-Arten (vergl. HAGMEIER, 1930b) auf die schwebenden 
Bestandteile des Wassers angewiesen sind. Fiir d iese  bilden dann Gebiete, in denen durch 
Wasserwirbel usw. eine gesteigerte Zufuhr yon Plankton stattfindet, Stellen optimaler 
Lebensm5glichkeit. Die Tiere, welche den im Sediment enthaltenen Detritus fressen, 
scheinen in der Ern~ihrung zun~ichst ganz unabh~ngig vom Plankton- und Detritusgehalt 
des freien Wassers zu sein, jedoch ergibt sich eine Wechselbeziehung: In den Meeresge- 
bieten, in denen durch Wasserwirbel usw. eine starke Zufuhr von Plankton und Detritus 
stattfindet, werden diese organischen Substanzen nicht allein durch die fischenden Boden- 
tiere abgefangen, sondern im Boden wird es zu einer Detritusanreicherung kommen. 

Auch die fischenden Tiere selbst bewirken eine Schlickanreicherung, wie sie HAG- 
MEIER im Wattenmeer  beobachtet  hat  (HAGMEIER U. K~i.NDLER, 1927), indem der schwebende 
Detritus als Kot abgegeben wird und sich anreichert 1). 

1) ,Da die Kotballen und ~hnlichen Ausscheidungen in der Regel eine festere Konsistenz haben 
und aufierdem erheblich grSl3er sind als die ursprtinglichen Schwebeteilchen, kSnnen sie sich im leicht be- 
wegten Wasser noch absetzen, wenn eine unmittelbare Sedimentation der kleinen, losen Schwebeteilchen 
nicht mehr erfolgt. Wenn also von zwei Sandfl~chen im Wattenmeer, welche genau denselben Bedingungen 
unterworfen sind, die eine wasserfiltrierende Tiere beherbergt, die andere frei davon ist, so wird der Bodeu 
in der N~ihe der Tiere Detritus enthalten, w~ihrend der tierleere Boden reinen Sand aufweist" (HAOMEmR, 1927). 
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G a n z  allgemein sind also jene Meeresgebiete, die grobe Mengen von fischenden 
Tieren enthalten, auch reich fin solchen Lebewesen, die den Bodendetritus fressen. Hierzu 
gehSren viele Arten der Mikrofauna, Zellulose verarbeitende Bakterien usw. ; r~iuberische 
Wfirmer, .Krebse und viele andere Tiere, die in diesen stark gedfingten B6den genfigende 
Mengen von Nahrungstieren finden, sind ebenfalls stark vertreten. So kSnnen wir die 
reiche Fauna einzelner Meeresgebiete z.T. auf den Detritusreichtum zurtickfiihren. (vergL 
auch S. 25ft.)1). 

In dem Abschnitt fiber die Nahrungsstoffe wurde schon gezeigt, dab in der Rinne 
sowohl eine gesteigerte Ablagerung von organischem Material als auch eine starke Zufuhr 
yon Plankton und schwebendem Detritus erfolgt, so dab ffir dieses Gebiet die oben ge- 
schilderten Verh~ltnisse zutreffen. Die Zusammensetzung der hier vorhandenen Endo- 
und Epibiose wird wesentlich durch diesen Faktor bestimmt. 

5. Beziehungen zu den umliegenden Meeresgebieten. 

Schon in den vorhergehenden Abschnitten wurden h~ufiger Beziehungen zu anderen 
Meeresteilen erw~ihnt. Soviele Besonderheiten die Rinne auch aufweist, ist sie doch in 
den groben Lebensraum der Nordsee hineingestellt, mit dem sie mannigfaltige Wechsel- 
bindungen verkntipfen. Schon die StrSmungsverh~ltnisse in der Rinne ordnen sich 
den groben hydrographischen Vorg~ingen in der Nordsee ein. Der hiermit verbundene 
Larventransport bringt die Bodenfauna mittelbar in Beziehung zu oft weir entfernten Ge- 
bieten, von denen sich der Bestand h~ufig erg~inzen wird, ebenso wie er nach dort Larven 
abgibt. Im einzelnen sind jedoch diese Beziehungen nicht aufzudecken, da wir die Larven 
auf ihrem Transportwege nicht verfolgen k~innen. Sie unterliegen auch vielen Schwankungen, 
welche die verschiedene Besiedlungsdichte in den einzelnen Jahren bedingen. DAvIs (1923) 
und HAGMEIER (1930a) fanden Flecken dichtester Besiedlung yon Spisula subtruncata und 
vermuten, dab dies durch eine 5rtlich besonders reiche Zufuhr von Larven bedingt war 2). 

Bet einer Reihe yon endemischen Formen der Rinne haben wir Grund zu der 
Annahme, dab sie ihren Bestand durch den Brutfall der eigenen Larven erhalten. Da 
wir nichts fiber die L~inge der planktoaischen Larvenzeit wissen, sind nattirlich genauere 
Feststellungen nicht mSglich. Es wird sich ffir den Verbleib der Larven in der Rinne 
gfinstig auswirken, dab hier h~iufiger ein nicht an der groben Reststrombewegung tei!- 
nehmendes Tiefenwasser vorhanden ist. 

Die Nucula nucleus-BiocSnose wurde als eine auf die Rinne beschr~inkte und sich 
scharf von den umgebenden Meeresteilen trennende Gemeinschaft gekennzeichnet, wogegen 
das sfidSstliche Amphiura-Gebiet als Zunge eines benachbarten Lebensraumes aufgefabt wurde. 

Die Bodentierwelt der Deutschen Bucht ist von HAGMEIER (1925) nur in einem vor- 
l~iufigen Bericht beschrieben worden, der dementsprechend sehr kurz gehalten ist. Sp~iter 
folgten Arbeiten tiber Untersuchungen in einzelnen Teilgebieten (1927 und 1930a, b). Die 
grobe abschliebende Arbeit ist noch nicht erschienen, jedoch sind in den Berichten fiber 
die Arbeiten der Biol. Anstalt 8) die wichtigsten Ergebnisse kurz dargestellt, so daft die 
gro~en Ztige der Bodenbesiedlung der stidlichen Nordsee jetzt feststeben. 

Nach der Karte yon HAGMEIER (1925) linden wir im Stiden und Westen Helgolands 
die ,Echinocardium-Filiformis-Gemeinschaft, untermischt mit Tieren der Scrobicularia alba- 
Gemeinschaft", w~ihrend sich im Osten und Norden der Insel das Gebiet der reinen 
,Scrobicularia alba-Gemeinschaft" erstreckt. Auf Grund einesreicheren Bodengreifermaterials 
fabt HAGMEIER heute die frtiher yon ihm als ,,Scrobicularia alba-Gemeinschaft" bezeichnete 
Bioc6nose als Schlickvariation der Venus gallina-Gemeinschaft auf, da die von PETERSEN 
gut charakterisierte Syndosmya alba-Gemeinschaft der d~inischen Gew~isser in der freien 
sfidlichen Nordsee nicht in typischer Ausbildung vorkommt. 

1) Die Beziehung zwischen geh/iuftem Vorkommen strudelnder Tiere und reicher Infauna verliert 
ihre Giiltigkeit in solchen Gebieten, in denen eine starke StrSmung die Detritusmengen nicht zum Absitzen 
kommen 1/ift oder ein glatter Boden zu wenig SchlickfangmSglichkeiten bietet. Hier vermSgen dann nut 
festsitzende fischende Tiere, wie Aktinien, Hydrozoen, sedent/ire Wtirmer, Muscheln usw. den Nahrungs- 
gehalt  des Wassers auszunutzen. 

2) Es w/ire auch denkbar, daft in manchen F/illen nicht die Zahl der Larven ausschlaggebend ist, 
sondern daft die Zahl der sich entwickelnden Bodentiere durch die Faktoren des Lebensraumes geregelt 
wird. Die Massenentwicklung einer Art w/ire dann auf eine positive Aenderung dieser Faktoren zurtick- 
zufiihren: bleibt diese in den folgenden Jahren gleichgerichtet, so ist eine Struktur/inderung der Endobiose 
die Folge. Dabei ist nattirlich ein Ueberschuf an Larven die Voraussetzung, tmd sicher spielen beide 
Momente ineinander; welches als ausschlaggebend angesehen werden muff, dartiber kSnnen erst weitere 
Untersuchungen Kiarheit schaffen. 

3) Ber. d. Deutschen wiss. Komm. f. Meeresforschung. Besonders (N. F.) V, 1930 und VII, 1935. 
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Die Echinocardium-Filiformis- und die Venus gall ina-Gemeinschaft  bilden also 
den engeren Lebensraum, in den die Rinne mit der Nucula nucleus-BiocSnose als Fremd- 
ling eingeschlossen ist. Es set auf  die Liste yon HAGMEIER (1925, S. 269) tiber die Zusammen- 
setzung d e r  ,Ech.-Fil.-Gemeinschaft, untermischt mit Tieren der Scrob. alba-Gemeinschaft" 
verwiesen.  Hier erkennen wir eine der ,Amphiura filiformis-Siedlung im Stidosten" der 
Rinne sehr fihnliche Zusammensetzung der Bodenfauna,  z. B. in der hohen Zahl von 
Amphiura filiformis, Echinocardium, Montacuta bidendata, Corbula gibba, Scrobicularia 
(= Syndosmya) alba, Cylichna cylindracea, Scalibregma, Ammotrypane aulogaster 
(= Ophelina acuminata) und Diastylis rathkei. Auch in HAGMEIERS Fangen war Ophiura 
albida h~iufig. Als Leitform der ,,reinen Ech.-Fil.-Gemeinschaft" bezeichnet HAGMEIER 
Amphiura filiformis, Cylichna cylindracea und Ophelina acuminata. Ftir die Scrob. alba- 
Variation sind Scrobicularia alba und Corbula gibba kennzeichnend;  auch Aphrodite 
aculeata und Ophiura sind hier sehr h~iufig. Nueula nitida, Montacuta bidentala, Scali- 
bregma und Peetinaria koreni sind auf schlickigem Grunde gemeinsame Begleitformen der 
beiden Tiergemeinsehaften. Ferner wird auch Spisula solida, eine Leifform der Venus 
gallina-Gemeinschaft, h~iufiger in dem Amphiura-Gebiet gefunden. Auff~illig ist in den 
F~ingen yon HAGMEIER das Ueberwiegen von Peetinaria aurieoma tiber P. koreni, w~ihrend 
sich bet mir ein eutgegengesetztes Verh~iltnis ergab. 

Die mit Tieren der Scrob. alba-Variation vermischte Eeh. Fil.-Gemeinschaft besiedelt 
auch die weiehen Schlicke des ,,FluSmtindungsbezirkes" und greift von hier zungenartig in 
das Gebiet der Rinne tiber, wo sie im Stidosten scharf yon der Nucula nucleus-BiocBnose 
getrennt  bleibt. Aueh im Westen Helgotands findet sich diese Gemeinschaft  und besitzt 
innerhalb der Rinne eine schmale Verbindungszone zwischen den beiden Arealen, in der 
sich Vermischungen mit Nueula nueleus-Elementen bemerkbar  maehen. 

Im Siebrest sind auch noch Muschelschalen und Schneckengeh~iuse yon ftir andere 
Lebensgemeinsehaften kennzeiehnenden Tieren enthalten. Da wir annehmen, dat~ diese 
nicht nach hier versehwemmt worden sind, haben w i r e s  mit zeitweise aufgetretenen 
Fremdlingen zu tun, die aber nie in solcher Zahl vorkamen, da$ sie das Bild der Lebens- 
gemeinsehaften ~indern konnten. Dagegen weisen die Austern- und Chlamys-Sehalen 
auf eine Faunen~inderung hin, die bet den Siebrest 'untersuchungen besprochen werden soll. 

Der Einflug des benachbar ten Helgol~inder Felssoekels ist verh~Utnism~it~ig gering. 
Nur in Ausnahmef~illen finden sieh einmal Tiere dieses Gebietes in der Rinne, und 
auch Sehalen usw. der Litoraltiere fehlen im Siebrest fast ganz. Von der Zone des 
pf lanzenbewachsenen Felsgrundes ist die Rinne durch die ,,Region der pflanzenlosen Kiese 
und GerSlle" (vergl. HEINCKE, 1894) getrennt,  die in den Abfall zum ,,Ptimpgrund" tiber- 
geht. Die Rinne steht also fast ausschlie$lich mit den weiteren Meeresgebieten in Be- 
ziehung, w~ihrend sie vom Helgol~inder Felssockel nur die losgerissenen Algenmassen be- 
kommt, die sich hier ablagern und zur Produktivit~it dieses Gebietes beitragen. 

6. Die Reste der Lebensgemeinsehaften im Boden (Siebrestuntersuehungen). 

a) Bedeutung und Technik der Siebrestbestimmungen. 

W~ihrend die Weichteile der abgestorbenen Tiere eine Zeitlang als Detritus im 
Sediment bleiben, bald aber wieder als Nahrung ftir Mikroorganismen und grSt~ere Detritus- 
fresser in den Kreislauf des Lebens zuriickkehren, bleiben die Hartteile im Boden liegen 
und bilden einen wesentl ichen Anteil des Sedimentes. Abgesehen von Verf~ilschungen, 
auf die unten noch n~iher eingegangen werden soll, sind uns die tierischen Reste An- 
zeichen ftir das Vorkommen der lebenden Arten. So waren z. B. HEINCKE bet Helgoland 
yon vielen Schnecken und Muscheln erst die Geh~use bezw. Schalen bekannt,  ehe die 
lebenden Vertreter gefunden wurden. 

Unter diesem Gesichtspunkt wurde auch bet der vorl iegenden Arbeit  an die bio- 
logische Untersuchung des Schills gegangen, der nach dem Heraussuchen der lebenden 
Arten neben den grSberen anorganischen Bestandteilen im Sieb als Rtickstand bleibt, und 
den wir kurz als Siebrest bezeichnen. 

Ein getreues Abbild der Leben sgemeinschaft kann der Siebrest nie sein, da er nur 
eine Auswahl der Tiere enth~ilt, d. h. nut  solche Arten werden ihre Reste im Boden hinter- 
lassen, die einigermai~en dauerhafte  Hartteile besitzen. Daher vergehen viele Wtirmer 
nach ihrem Tode restlos als Detritus, von anderen werden nur RShren Zeugnis geben. Von 

d e n  so h~iufig vorkommenden Schlangensternarten finden sich - -  wenigstens in der Rinne - -  
nur selten Reste, da die kleinen WirbelkSrper schnell zerfallen. So verteilt  sich der Haupt-  
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a n t e i l  d e s  S i e b r e s t e s  a u f  M o l l u s k e n ,  B a l a n u s  u n d  S e e i g e l .  D a z u  k o m m e n  n o c h  S t e i n e  u s w .  
E i n e  s o l c h e  A u s w a h l  t r i t t  u n s  a b e r  a u c h  in  d e n  f o s s i l e n  S e d i m e n t e n  m i t  i h r e n  V e r s t e i n e r u n g e n  
e n t g e g e n ,  u n d  U n t e r s u c h u n g e n  d e r  h e u t e  e n t s t e h e n d e n  F o s s i l i e n  l a s s e n  d a n n  R t i c k s c h l t i s s e  
a u f  d i e  in  f r t i h e r e n  Z e i t e n  l e b e n d e n ,  a b e r  n i c h t  f o s s i l i s i e r t e n  O r g a n i s m e n  zu ,  d e n n  w e n n  
w i r  d i e  h e u t e  l e b e n d e n  T i e r g e m e i n s c h a f t e n  u n t e r s u c h e n  u n d  f e s t s t e l l e n ,  w i e w e i t  R e s t e  d a v o n  
i m  S e d i m e n t  a u f b e w a h r t  w e r d e n ,  so  k a n n  m a n  a u s  R e s t e n  in  f o s s i l e n  S e d i m e n t e n  a n a l o g  
d a z u  w e n i g s t e n s  d e n  C h a r a k t e r  d e r  g a n z e n  d a m a l s  l e b e n d e n  F a u n a  r e k o n s t r u i e r e n l ) .  

So i n t e r e s s i e r t  u n s  n e b e n  d e r  GrSf te  d e r  S e d i m e n t b e s t a n d t e i l e  (s. S. 16 ff .)  b e s o n d e r s  
d e r e n  A r t .  Z u  d i e s e m  Z w e c k  w u r d e  e in  g r o f i e r  Te l l  d e r  S i e b r e s t e  q u a n t i t a t i v  b e s t i m m t ,  
d i e  t i b r i g e n  a l l e  q u a l i t a t i v .  Be t  d e n  q u a n t i t a t i v e n  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e  so  v o r g e g a n g e n ,  
da i ]  d i e  g a n z e n  M u s c h e l s c h a l e n  u n d  S c h n e c k e n g e h ~ i u s e ,  b e t  s e l t e n e n  A r t e n  a u c h  d i e  B r u c h -  
s t t i cke ,  gez~ih l t  w u r d e n .  E b e n s o  w u r d e  m i t  d e n  i i b r i g e n  t i e r i s c h e n  R e s t e n  w i e  E c h i n o d e r m e n -  
geh~ iusen ,  Balanus ,  W u r m r S h r e n  u s w .  v e r f a h r e n .  D a  v o n  S e e i g e l n ,  a u g e r  E c h i n o c g a m u s ,  
n u r  s e l t e n  g a n z e  S k e l e t t e  e r h a l t e n  b l e i b e n ,  w u r d e n  h i e r v o n  a l l e  B r u c h s t i i c k e  ausgez~ih l t ,  
e b e n s o  d i e  S t a c h e l n .  S o l c h e  B e s t i m m u n g e n  l i e f e r n  b r a u c h b a r e  V e r g l e i c h s w e r t e ,  d i e  d i e  
e i n z e l n e n  S e d i m e n t t y p e n  g u t  u n t e r s c h e i d e n  l a s s e n .  

D a  s i c h  b e t  d e n  U n t e r s u c h u n g e n  d i e  g ro f t e  W i c h t i g k e i t  d e r  g e n a u e n  S i e b r e s t -  
b e s t i m m u n g e n  h e r a u s s t e l l t e ,  w u r d e n  be t  d r e i  S t a t i o n e n ,  d i e  s e h r  u n t e r s c h i e d l i c h e  S e d i m e n t e  
z e i g t e n  (S ta r .  8, 3 u n d  15), d i e  g a n z e n  S i e b r e s t e  m i t  a l l e n  B r u c h s t i i c k e n  g e n a u  ausgez~ ih l t  
(s. T a b e l l e  20).  Daf t  s o l c h e  U n t e r s u c h u n g e n  b i s h e r  e r s t  s e h r  s e l t e n  a n g e s t e l l t  w u r d e n ,  
h a t  s e i n e n  H a u p t g r u n d  d a r i n ,  dal~ d a s  A u s s u c h e n  d e r  v i e l e n  1000 B r u c h s t i i c k e ,  d a s  Be -  
s t i m m e n  u n d  Z~ihlen a u t ~ e r o r d e n t l i c h  l a n g w i e r i g  ist ,  so dat~ f i i r  d i e  B e s t i m m u n g  e i n e s  S i e b -  
r e s t e s  m e h r e r e  W o c h e n  n S t i g  sind '~) .  D a h e r  muta te  a u c h  d i e  Z a h l  d e r  so  b e a r b e i t e t e n  
B o d e n p r o b e n  a u f  d r e i  b e s c h r ~ i n k t  w e r d e n .  A b e r  z u s a m m e n  m i t  d e n  i i b r i g e n  A u s z ~ i h l u n g e n  
b e k o m m t  m a n  d a n n  e in  r i c h t i g e s  B i ld  d e r  S e d i m e n t z u s a m m e n s e t z u n g .  

Bet dem Ausz~ihlen eines Siebrestes mit allen Bruchstficken ist der Bestimmung eine untere Grenze 
dann gesetzt, wenn es nicht mehr mit Sicherheit mSglich ist, alle kleinen Bruchstficke in ihrer ArtzugehSrigkeit 
zu identifizieren. W~ihrend die kleinsten Bruchstticke yon Chione ovata noch genau zu erkennen sind, ist 
dies bet vielen anderen Muscheln nicht mehr der Fall. Ein weiteres Aussuchen wfirde also das Zahlen- 
verh~iltnis zu Gunsten von Chione verschieben. Besonders bet dem aufterordentlich schillreichen Schlick des 
Rinnenbodens spielt dies eine Rolle. Manchmal ist es aber auch bet grtfl~eren Bruchstficken nicht mehr 
mSglieh, die Art festzustellen, so daft diese dann gesondert aufgeftihrt werden mfissen. 

Bet Stat. 3 besteht der Boden neben feinem Bruchschill aus grobem Sand, der zum groften Teil i m  
1 mm-Sieb zurtickbleibt. Es ist nun ganz unmtiglich, mit der Pinzette alle kleinsten Muschelbruchstticke 
vom Sand zu trennen, so daft das angegebene Gewicht fiir den groben Sand zu hoch ist. Ein AuflSsen der 
Muschelbruchstiieke mit Salzs~iure erwies sich als ungeeignet, da diese auch die vorhandenen Kalksteine 
angreift, so daft dann das Musehelgewicht zu hoeh wiirde. Auch Schlemmversuche ffihrten zu keinem Er- 
gebnis. Der durch das Mitwiegen der restlichen Muschelbruchstfieke erhaltene Fehler ist aber so gering, 
dal~ er vernachl~ssigt werden kann. 

Ebenso war es nieht mOglich, alle Sabellaria-RShrenbruchstiieke auszusuehen. Besonders bet 
Station 15 wird dadurch das Gewicht des groben Sandes erhOht, dies vor allem auch, weil beim Sieben ein 
Tell der R(ihren wieder in seine Sandbestandteile zerfiillt. PRATJE, der sonst bet seinen KorngrSftenbestimmungen 
das gesamte dem Boden entnommene Material einschlieftlich aller Schalen usw. verwendete, nahm hiervon 
allein die agglutinierten WurmrShren aus, da diese bet der Verarbeitung leicht zerfallen, ,so daft die kiinstlich 
bewirkten Zertrtimmerungsprodukte sich auf Kornfraktionen verteilen, in die sie garnicht hineingehi~ren". 
In seinen meisten Proben war auch der Anteil solcher Bruchstticke So gering, daft das Korngrtiftenbild 
dadurch nicht ver~indert wurde. Dies trifft aber nicht ffir den Boden der Rinne zu, da dieser aut~erordentlich 
reich an Sabellaria-RShren ist, die helgol~indisch ,Piimp" heiften und der Tiefen Rinne auch den Namen 
,Pfimpgrund" eingetragen haben. Da diese im Sediment gr~ibere Teile darstellen, mfissen sie auch ungef~ihr 
in die ihnen entsprechende Fraktion eingeordnet werden; sie vor der KorngrSt~enbestimmung zu entfernen, 
ist auch unm(iglich. Bet der Siebrestauszfihlung k(innen sie bis zu einem Grenzmat~ mit der Pinzette aus- 
gelesen werden; eine Ziihlung tier Bruchstticke ist natfirlich nicht ang~ingig, aber Gewieht und Volumen 
ktinnen hier einen Begriff v o n d e r  Menge geben. 

I n  T a b e l l e  20 u n d  21 s i n d  e i n i g e  L i s t e n  w i e d e r g e g e b e n ,  a u s  d e n e n  d e r  A n t e i l  d e r  
e i n z e l n e n  S c h a l e n  u sw .  a n  d e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  d e r  S i e b r e s t e  zu  e r s e h e n  is t .  H i e r a u f  

1) WEIGELT hat in seiner Arbeit  fiber ,Angewandte Geologie und Pal~iontologie der Flachseegesteine 
und das Erzlager yon Salzgitter" (1923) Vergleiche zwischen fossilen Sedimenten und den heute am Meeres- 
boden der Nordsee entstehenden Ablagerungen gezogen nnd land dem Schill der Helgol~inder Rinne ent- 
sprechende kalkige Mergel und organogene Trtimmerkalke im Erzlager yon Salzgitter an der Unterkante des 
Neokoms (s. auch RICHTER, 1922 und WnSMUND, 1926). 

2) HAGMEIER (1930 a) hat eine - - a l l e rd ings  nur fiir einige Arten q u a n t i t a t i v e -  Siebrestauszfihlung 
von TRUSUE[M aus dem Bonitierungsgebiet vor der ostfriesischen Kfiste verSffentlicht. Ferner ist die Be- 
stimmung von 1000 g Polygordius-Bruchschill von einem Priel be t  Helgoland (HAGMEIER, 1930 b) und die 
Untersuchung des Grundes der Austernb~inke (HAGMEIER u. K:4.NDLER, 1927) zu nennen. - -  Auch bet DAVIS 
(1925) finden sich einige Ausz~ihlungen. 
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soil sp~iter n~iher eingegangen werden;  zun~ichst besch~iftigt uns die Frage, wieweit bei 
den Siebrestausz~ihlungen Schalen yon Tieren gefunden wurden, die nicht lebend im Boden- 
greifer festgestellt worden waren. 

b) Die im Sehill enthaltenen Reste von nicht lebend gefundenen Arten. 

W~ihrend die Echinodermenbruchstticke und WurmrShren die Reste der auch heute 
in der Rinne lebenden Tiere sind, trifft dies far  die Mollusken nicht restlos zu. So wurden 
yon 38 MusGhetarten nur  19 auGh lebend gefunden, von 28 Schneckenarten 9. 

Pr~ifen wir nun einmal die nur in Schalen bezw. Geh~iusen gefundenen Arten auf 
das heutige Vorkommen ihrer lebenden Vertreter. 

a) Mu s c h e l n .  

Chlamgs opercularis (L.), Chl. vsria (L.), Chl. tigerina (Mtill.). 
Wie aus den Siebrestlisten (Tab. 20) zu ersehen ist, kommenChl, opercularis und 

Chl. varia in grot~er Zahl im BruchsGhill der Rinne vor. Bet Station 8 wurden z. B. in 
einem Bodengreiferfang geziihlt: 45 unversehrte Schalen yon Chl. varia, 7 unversehrte 
Schalen yon Chl. opercularis und 2030 Chlamgs-Bruchstiicke, meist yon Chl. varial). 

Chlamgs opercularis ist yon Grottbritannien bis ins Mittelmeer h~ufig, stellt also 
eine Stidform dar, die nach HERTLING (1934) bet Helgoland die ~iui~erste Grenze ihres Ver- 
breitungsgebietes hat, dagegen nicht selten auf dem Austerngrund der stid!iehen Nordsee 
angetroffen wird.  , , I n  tier n~iheren Umgebung Helgolands ist sie in manchen J a h r e n  
sp~irlich oder scheint gar zu fehlen, in anderen Jahren abet  gehSrt sie zu den regelmiii~igen 
Erscheinungen in der Helgoliinder Tiefen Rinne" (HERTLING, 1934). ~) 

Die gefundenen Muscheln sind junge Tiere, die yon anderw~irts hierhergelangen, 
da sie sich - - h e u t e  wenigstens - -  nieht mehr bet Helgoland fortpflanzen. Die Verfraehtung 
gesGhieht dadurch, daf~ die Pectiniden sich in ihrer Jugend mit ihren Byssusf~iden an 
treibende Gegenstiinde anheften und so verschleppt warden. Nach HEINCKE (vergl. HERTLING, 
1934) werden sie dann an treibenden Tonnen und Kisten oder auch an versehwemmten 
Tangen gefunden, so z. B. an der Laminarie Saccorhiza bulbosa, die an den englischen 
Kiisten, abet  nicht bet Helgoland vorkommt. 

Ebenfalls an Saccorhiza festhaftend wurde yon HE~NCKE eine junge Chlamgs varia 
beobaehtet. Diese stellt den einzigen Lebensfund dieser Art bet Helgoland dar. Im Gegensatz 
dazu findet man aber - -  wie oben angegeben - -  die Reste yon Chl. varia in grof~er Zahl im 
Sediment der Rinne, ja in viel gr5t~erer Hiiufigkeit als Chl. opercularis. Man bedenke, 
dat~ in einer Bodengreiferprobe yon 0,1 qm 45 ganze Sehalen und 2030 Bruchstticke ent- 
halten waren, yon denen nur ein kleinerer Tell zu Chl. opercularis geh5rte! 

Von Chlamgs tigerina wurde 1899 in der Rinne ein lebendes Tier gefunden, dann 
erst 1933 und 1934 wieder je 1 lebendes Exemplar. Wit haben es hier mit ether n6rd- 
liGhen Art zu tun. 

Nach HERTLING (1934) sind in den neunziger Jahren in der Rinne und auf der 
Helgol~nder Austernbank mehrfach Schalen gefunden worden; bet allen Siebrestbestim- 
mungen zusammen wurden yon mir 5 Schalen ausgesuGht. 

Interessant ist, dab alle diese Funde lebender Chlamgs-Arten bet Helgoland aus 
der Rinne stammen (was nieht allein an ether besseren DurchfisGhung dieses Gebietes dutch 
die Biol. Anstalt liegen kann); dies ist nut  so zu kl~iren, da$ Holzsttieke, Algen usw. be- 
vorzugt hierher getrieben werden (vergl. Abschnitt  Hydrographie). 

Mytilus edulis L. 
Ist sigher, mit ihren Byssusf~iden an treibenden Gegenst~nden befestigt, hierher 

versehleppt worden. SchalenbruGhstfieke sind auch im Sediment der Rinne selten. 

Thgasira flexuosa (Mont.). 
Hiervon wurde 1 Schale gefnnden. Die Art kommt lebend bei Helgoland nnd 

wohl anGh in der Rinne vor und ist nach Mitteilung von HAOM~mR in manchen Jahren 
im Schliek h~iufig (gehSrt zur EchinoGardium-Filiformis-Gemeinschaft). 

1) Mit ,,Schalen" werden in dieser Arbeit immer die Sehalenh/ilften (Klappen) bezeiehnet. 
2) W~ihrend 1936 und 1937 keine lebende ChL opercularis festgestellt wurde, enthielten 1938 zwei 

Dretsehf~nge aus der Rinue (4. Mai u. 12. August) je 1 lebendes Tier (Breite 3.7 bezw. 6.5 era). Beide 
hielten sieh gut im Aquarium. 
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Lepton squamosum (Mont). 
Von dieser sehr diinnschaligen Art fand ich nur  1 Schale bei Stat. 8. Auch 

HEINCKE (1894) gibt an:  ,Eine leere Schale anf 32 Faden auf dem Piimpgrunde der tiefen 
Rinne 3 Meilen SSW gefunden".  Die Art scheint hier auch lebend vorzukommen. Die 
n~ichsten Fundorte sind die engl. O-Ktiste und das Kattegat. Nach ANKEL (1936) soll die 
Muschel in den RShren des Krebses Gebia stellata leben und von dessen Ausscheidungen 
Nutzen ziehen. 

Cardium echinatum L. 
Von dieser auf anderen schlickigen Tiefen der Nordsee h~ufigen Art wurden nur 

leere Sehalen gefunden. F~inge lebender Tiere aus der Rinne sind nicht bekannt.  

Cardium edule L. 
hn Siebrest fanden sich sehr selten Schalen und diese nur y o n  kleinen Individuen, 

was gut zu den Beobachtungen HEINCKE'S paint, der Lebendfunde dieser Art vom Pfimpgrund 
der tiefen Rinne und vom Austerngrund angibt, und zwar nur  yon Tieren sehr geringer GrBt~e. 

Laevicardium norvegicum (Spengl.). 
1 grot~e, sehr friseh aussehende Schale aus dem westlichen Teil der Rinne (Stat. t5). 

Die Art ist in friiheren Jahren mehrfach auch lebend in der Rinne gefunden worden. 

Dosinia exoleta (L.) (2 Schalen). 
Dosinia lupina L. (D. lincta, Pult.) (1 Sehale). 

Diese beiden Arten fanden sieh nach HEINCKE lebend im Nordhafen und auf 
sandigen Griinden im W und NNO. GehSren zur Venus gallina,Gemeinschaft und werden 
wahrscheinlich in manehen Teilen der Rinne auch lebend vorkommen. 

Lucinopsis undata (Penn.). 
3 Schalen. HEINCKE gibt aueh Lebendfunde v o n d e r  Tiefen Rinne an. 

Chione gallina (L.) (Venus g.). 
Schalenfunde sind in der Rinne ziemlich selten. Diese Art lebt auf reinen Sand- 

grtinden, wo sich auch ihre Reste h~ufig finden. Die wenigen Schalen in der Rinne  
kSnnen vielleicht dureh Fische usw. hierher gebraeht worden sein. 

Macoma baltica (L.). 
Diese Art ist eharakteristiseh fiir das Wattenmeer und einen schmalen Kiistensaum, 

wo sie fiir die dortige Tiergemeinschaft namengebend geworden ist. Die wenigen Schalen 
aus der Rinne sind wohl verschleppt. In frtiheren Jahren sind einmal lebende Exemplare 
im Helgol~inder Scheibenhafen gefischt worden, 

Ensis siliqua (L.) (Cyrtodaria s.). 
Ensis ensis (L.) (Solen e.). 

Wenige Bruchstficke dieser beiden fiir Sandb6den eharakteristischen Arten. 

Arcinella plicata (Mont.) (Saxicavella pl.). 
Nur an einer Station brachte der Bodengreifer 4 Schalen hoch. Die Art ist iiberall 

in der Nordsee selten, scheint nach HEINCKE nur verstreut vorzukommen und wurde bisher 
bei Helgoland noch nicht lebend gefangen. 

Zirphaea crispata (L.). 
Diese Muschel bohrt in weichen Materialien wie Holz und Torf und kann hiermit 

verschwemmt werden. Nur in einem Bodengreifer (Star. 6} fanden sich einige Schalen- 
bruchstticke. 

Coehlodesma praetenue (Pult.). 
4 Schalen aus dem siidwestlichen Teil der Rinne (Star. 4 und 16). Die Art hat  

sehr dtinne Schalen und wird hier wahrseheinlich auch lebend zu linden sein. Aus anderen 
Gebieten in der N~he von Helgoland sind schon Lebendfunde zu nennen. 

Leda minuta (Miill.). 
Im Siebrest yon Station 8 land sich 1 Schalenbruchstiick. HEINCKE gibt ,Einzelne 

lebende und todte auf dem Ptimpgrund der tiefen Rinne" an. 
12 
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Bei einer Durchsicht dieser Zusammenstel lung ergibt sich, daft ein Tell der nur in 
leeren Schalen gefundenen Muschelarten wohl auch lebend - -  allerding s selten - -  in der  
Rinne vorkommt,  und dais ein anderer  Tell in Nachbargebieten der Rinne lebt und auf  
irgend eine Weise in das Sediment der Rinne gelangt ist. Immer aber  handelt  es sich 
hierbei um geringe Mengen, um vereinzelte Funde, die nichts fiir das Gesamtbi!d des 
Schills bedeuten.  Anders steht es mit den Arten, yon denen sich groi~e Mengen im Sieb- 
rest finden, die aber heute  hier nur ganz selten oder garnicht lebend auftreten. 

fl) S c h n e c k e n .  
Helcion pellucidum (L.). 

Be i  Slat. 2 0  fand sich ein Geh~iuse. Das Tier ist wohl auf t re ibendem Tang hier- 
her gelangt. 

Acmaea virginea (Mtill.). 
Lebt auf Steinen, die mit Krusten der roten Kalkalge Li thoderma und Litho- 

thamnion bedeck[ sind, yon denen die Sehnecke lebt. Die Geh~iuse fanden sieh daher  
nur an der nSrdlichen Grenze der Rinne, wo wenige hundert  Meter welter  oberhalb 
Lithoderma vorkommt,  und wo sie an dem verhi~ltnism~ii~ig steilen Hang auf diese kurze 
Entfernung verfrachtet  sein kSnnen; sie waren auch ziemlich selten. 

Rissoa parva (da Costa). 
Nach HEINCI(E (1894) ,die gemeinste Schnecke Helgolands", die nur im Litoral in 

ungeheuren Mengen zwischen Algen - - b e s o n d e r s  auf den Kreideklippen der Dtine - -  
lebt. Bei Stat. 8 fand ich 1 Geh~iuse, das im Wasser  schwebend nach hier transportiert  
sein wird, da man die Tiere nach HEINCKE ,h~iufig im Auftrieb" antrifft. 

Onoba striata (Adams)? 
Von Stat. 6 ein Bruchstiick, das auf den Staeheln von Echinocyamus sat~ (Die Be- 

st immung ist allerdings etwas unsicher). Die Art wurde nach KOB~LT 1861 8 Meilen NW 
yon Helgoland gedretseht. N~chste Fundor te :  Doggerbank, holl~nd. Kfiste, brit. O-Kiiste, 
Kattegat. 

Lacuna dioaricata (Fabr.). 
Lebt  in ungeheuren Mengen auf dem Helgol~inder Felssoekel an Tangen, durch 

die die 3 Geh~iuse, welehe in der Rinne gefunden wurden (Stat. 1, 9, 19) verschleppt sein 
kSnnen. Ebenfalls ist bier wie bei allen anderen Schneeken ein Transport dureh Eupagurus 
m/Sglich. 

Litorina litorea (L.). 
1 Geh~iuse yon Star. 4. In der Gezeitenzone auf Fucus sehr h~iufig. Fiir die 

Verschleppung gilt das gleiehe wie bei der  vorigen Art. 

Litorina saxatilis (Olivi). 
L e b t  in der Gezeitenzone, wo man sie oberhalb der Hoehwassergrenze h~iufig am 

Gestein antrifft. Nut  1 Geh~iuse fand ieh in der Rinne, und zwar bei Star. 19, also in der 
N~ihe der Felskante. - -  Wenn die StrSmung tierische Reste in die Rinne sehwemmen 
wiirde, miit~ten von dieser Art viel mehr Geh~iuse im Sediment enthalten sein. Von den 
anderen Litorina-Arten fanden sich i iberhaupt keine Reste. 

Triphora perversa (L,). 
,,Bisher nut  leere Sehalen auf dem Piimpgrund der tiefen Rinne im SW und auf 

Schliekgrund im NNW gefunden, an ersterem Oft recht h~ufig" (HEI~CKE, 1894). Das 
gleiche gilt auch von meinen F~ingen: Die kleine Schnecke wurde hfiufig, z. T. in einem 
Greifer 12 Stiick, gefunden, abe t  hie lebend! ANKEL gibt als Gebiet der lebenden Tiere  
an:  Brit. O-Kiiste (Aberdeenshire), Orkneys und Shetlands, norw. W- und S-Kiiste, Bohuslfin, 
SW-Kattegat,  Seeland, Kieler Bucht. 

Bitt ium reticulatum (da Costa) (Cerithium r.). 
HEINCKE land hiervon leere Schalen NNW 1/2 W von Helgoland in grobem Sand 

mit viel Schill. Auch in der Rinne konnte ich - -  allerdings nicht so h~iufig wie von der 
vorigen Art - - S c h a l e n  aussieben. Lebendfnnde bei Helgoland sind nieht bekannl  (vergl. 
Anm. S. 102). 
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Scala clathratula (Kanm.). 
Die l e e r e n  Geh~iuse sind h~iufiger im Sediment der Rinne zu finden. Von  Be- 

deutung ist die Notiz HEINCKE'S: ,Nicht selten auf dem Piimpgrund der tiefen Rinne im 
SW. Diese Art scheint eine sehr beschr~inkte Verbrei tung zu haben, d a  sie mit Sicher- 
h e r  nur an den britischen Kiisten und an der Ktiste von Bohusl~in beobachtet  ist; an 
der norwegischen Kiiste und im Kattegat  ist sie noch nicht gefunden. Das Vorkommen 
bet Helgoland hat  also einiges Interesse." Seit HEINCKE sind keine lebenden Vertreter 
dieser Art gefunden worden, die Reste im Boden stammen also wohl von den dama!s 
hier lebenden Tieren. Wir haben es mit einer stidlichen Art zu tun, die sonst an den 
atlantischen Ktisten Europas und im Mittelmeer verbreitet  ist. Bemerkt  set noch, dat~ die 
Rippenzahl auf dem letzten Wirbel, die als Bestimmungskennzeichen dient, sehr schwankend 
ist, W~ihrend 18 Rippen als charakteristisch angegeben werden, wurden Geh~iuse mR 
18--28 Rippen gefunden.  

Aclis minor (Brown). 
Wurde in der Deutschen Bucht noch nicht lebend angetroffen. Die britische 

O-Kiiste, schwedische Kiiste und das Kattegat  sind die n~ichsten Fundorte. 1 Exemplar  
(von Lunatia nitida angebohrt) von Stat. 3 (Bestimmung allerdings etwas unsicher). 

Eulima alba (da Costa); (E. polita [L.]). 
Wenige Geh~iuse im Siebrest. HEINCKE gibt nur eine Notiz KOBELT'S wieder, daI~ 

sie 1861 8 Meilen NW yon Helgoland gedretscht  worden set. 

Brachystomia ambigua (Maton & Rackett) (Odostomia a.). 
Lebt an den ,Oehrchen"  von Chlamys opercularis, nach ANGEL (1936) hSchst 

wahrscheinlich als Kommensale oder Parasit. Bet Star. 2 und 13 land ich im Siebrest 
je 1 Geh~iuse (L~inge 6 und 6,2 mm). An diesen Stellen enth~ilt das Sediment auch viele 
Chlamys-Schalen. Auch bet Stat. 8 suchte ich ein 3 mm langes Geh~iuse aus, bet dem 
allerdings die Artbest immung unsicher ist (mSglich w~ire noch Br. rissoides). 

Alle Gehiiuse ~ihneln auch Odostomia acuta (Sars: Mollusca Regionis Arcticae Norvegiae, 1878, 
Tat. 22). Ueberhaupt sind die Abbildungen gleicher Arten bet den Autoren sehr verschieden, und wie ANGEL 
bemerkt, wiirden vergleichende Untersuchungen an einem grSfSeren Material wahrscheinlich auch dazu 
fiihren, manche Arten als Lo~alrassen zu erkennen. 

Lunatia calena (da Costa) (Natica c.). 
Im Bodengreifer  1 Bruchstiick (Star. 9). In Dretschf~ingen aus der Rinne fand ieh 

Geh~iuse dieser Art von Eupagurus bewohnt.  In der  Umgebung Helgolands werden auch 
lebende Schnecken beobachtet .  

Nassa incrassata (StrSm). 
Die Geh[iuse wurden nicht selten aus dem Siebrest ausgesucht. Es ist wohl nur 

Zufall, dai~ keine lebenden Vertreter  heraufgeholt  wurden, die nach ANGEL ,bet  Helgoland 
nur in der charakteristischen Lebensgemeinschaft  der tiefen Rinne" vorkommen. Der 
nSrdliche Hang scheint bevorzugt  zu seth. 

Mangelia nebula (Mont.); (Pleurotoma n.). 
1 Geh~iuse im Siebrest von Star. 4. Vorkommen nach ANGEL: Brit. O-Ktisten, 

Orkneys und Shetlands, skandinavische Kiiste von Finmarken bis Gotenburg, Kattegat;  
brit. W- und S-Kiisten, irische Kiisten, atlantische Kiisten bis  Gibraltar, Madeira, Mittelmeer. 

Philbertia linearis (Mont.) (Defrancia l.). 
Die zierlichen Geh~iuse linden sich oft im Siebrest, so da~ anzunehmen ist, da~ 

sie nur aus Zufall nicht lebend festgestellt wurden. HEINCKE gibt auch die Rinne als Fund- 
ort lebender  Tiere an. 

Aporrhais pes pelecani (L.). 
Die mehrmals  in der N~ihe yon Helgoland lebend gefundene Art wurde aueh als 

Geh~iuse yon mir nicht in der  Rinne festgestellt, jedoch erw~ihnt HEINCKE Funde aus derRinne. 

Velulina velulina (MiiIl.) (V. laevigata [Penn.]). 
Ist mehrfach in den letzten Jahren lebend in der Rinne gefunden worden, von 

wo sie auch schon HEINCKE angibt. Die n~ichsten Fundorte sind die Doggerbank, brit. 
O-Kiiste (Yorkshire), Orkneys und Shetlands, norw. Kiiste. Von mir nicht festgestellt. 

12" 
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Bei den meisten leeren Schneckengeh~iusen ist anzunehmen,  dat~ die lebenden 
Tiere in der Rinne vorgekommen sind. Von einigen wurden nur durch Zufall keine 
lebenden Vertreter gefunden. Manche Arten scheinen nur eine kurze Periode oder als 
serene  G~iste hier aufgetreten zu sein wie Bitt ium reticulatum, Triphora perversa, Scala 
clathrula, Aclis minor, Eulima alba und Mangelia nebula. Die Geh~iuse im Sediment 
sind dann Beweise ihres einstigen Vorkommens. 

e) Die sehillveriindernden Faktoren. 

a) D ie  Z e r s t S r u n g  d e r  S c h a l e n  im S e d i m e n t .  

Fiir alle Aussagen fiber das Alter der im Sieb zuriickbleibenden Reste ist es -con 
entscheidender Wichtigkeit, ob die heute im Boden abgelagerten Bestandteile erhalten 
bleiben o d e r  chemisch langsam zersetzt werden. 

Es ist auff~illig, dat5 in der Rinne so wenig Buntsandsteine enthalten sind, die doch 
bei der N~ihe des Helgol~nder Felssockels i n  grSl~erer H~ufigkeit zu erwarten w~iren. 
Bekannt ist die Helgol~inder ,Krebssuppe",  das durch die suspendierten feinsten Bunt- 
sandsteinteile rot geffirbte Wasser. PRATJE (1931) weist darauf hin, dal~ hier schon unmittel- 
bar am Anstehenden eine Aufbereitung des Gesteins statffindet, die recht betriichtlich ist. 
Der Buntsandstein ist so weich und wenig widerstandsfiihig, dat~ er  bald aus dem Sedi- 
ment verschwindet. 

Dagegen tritt bei Molluskenschalen, Balanus-Geh~usen usw. kaum eine Aufarbeitung 
durch das Wasser ein. Schon JEFFREYS (1862--69) schreibt, dat~ die Molluskenschalen fast 
unzerst0rbar durch die gewShnliche Wirkung von Luft und Wasser sind, vor allem, wenn 
ihre Struktur kristallin und kompakt ist. Daher ist es oft auch sehr schwer, wenn nicht 
unmSglich, zu entscheiden, ob manche Muscheln fossil oder rezent sind. Dies wird vor 
allem dadurch bewirkt, dat~ das Meerwasser alkalisch ist, eine chemische LSsung also 
nieht eintritt 1). 

Das verhiiltnism~igig geringe Vorkommen von Nucula nucleus im Siebrest finder z. T .  
seine Erklfirung in den Strukturverh~iltnissen der Schale: Die Perlmutterbl~ittchen sind hier 
nicht nach der ffir Muschelperlmutter iiblichen Art (W. J. SCHMIDT, 1924) angeordnet, 
sondern in der Weise der Schneckenperlmutter (vergl. KESSEL, 1933 und 1936). Die Folge 
davon ist eine mangelnde Festigkeit des Gefiiges, so dat~ nach ZerstSrung der verkit tenden 
Conchinmasse eine schnelle Auflockerung eintritt. Die Schale von Chione ovata dagegen 
besteht aus winzigen Kalkkrist~illchen, die zu einer ~ut~erst verwickelten Struktur zusammen- 
gefiigt sind, wodurch der Schale eine seh~ grol~e Festigkeit und Widerstandsf~ihigkeit 
gegentiber postmortaler Zersetzung zukommt 2). 

Nattirlich kann die m e c h a n i s c h e  Z e r s t 6 r u n g  sehr weitgehend sein. Viele 
Muscheln, die von Fischen gefressen wurden, gelangen nur in Bruchstticken in das Sedi- 
ment, Krebse zerknacken die Schalen. Vor allem dort, wo die Schalen nicht zur Ruhe 
kommen, sondern durch die Wasserbewegung viel hin und her geworfen werden, in Ge- 
zeitenzonen usw., kommt es zur Aufarbeitung in kleinste Bruehstiicke oder wenigstens zu 
einer starken Abschleifung. Liegt aber eine Schale erst einmal fest im Sediment, so wird 
sie meist bis zur Fossilisierung unver~ndert  darin bleiben. Gerade dieses Moment spielt, 
wie weiter unten ausgeftihrt werden soll, in der Rinne eine wesentliche Rolle. 

fl) D ie  V e r f r a c h t u n g  d e s  S c h i l l s .  

Wenn die im Sediment enthaltenen tierischen Reste das Abbild der an dieser 
Stelle lebenden Fauna sein sollen, so dfirfte am Meeresboden kein Materialtransport durch 
Str6mungen usw. stattfinden, denn dadurch kann das Bild gfinzlich verf~ilscht werden. 

Es sollen nun die Kr~fte besprochen werden, die eine Verfrachtung im Wasser 
bewerkstelligen k6nnen. Zuerst ist hierbei der Transport durch die S t r 5 m un  g zu nennen. 
Wenn diese sehr stark ist, wird sie den grSl3ten Anteil an einer Massenbewegung haben.  
PRAT~E (1931) hat  nachgewiesen, dag die Schlickgebiete in der Deutschen Bucht den 
Str6mungsverh~iltnissen ihr Entstehung verdanken. Sandbarren und Sandumlagerungen sind 
Beweise ffir die bodenformende Kraft der Str6mung. Alle Beweise fiir einen Transport 

1) Diese Verh~Utnisse treffen nur zur, wenn das Wasser sauerstoffreich ist, wfihrend in den sehr 
sauerstoffarmen tiefen Becken der Ostsee alle Muschelschalen rasch aufgel~Sst werden und nur die Epidermis 
tibrig bleibt (vergl. SCHULZ, ~923). 

2) Nach frdl. Mitteilung von Dr. E. KESSEL, Giegen, der den Aufbau der Schalen aus der Rinne untersuchte. 
Vergl. hiertiber die nach Drueklegung meiner Arbeit erschienene Veriiffentlichung : E. KESSEL, ,Ueber Erhaltungs- 
ffihigkeit mariner Molluskenschalen in Abhiingigkeit yon der Struktur", Arch. f. Molluskenkunde, 70, 1938. 
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grSberer Massen am Meeresboden stammen jedoch aus flachem Wasser (vergl. LODERS, 1933 ; 
SCHWARZ, 1933; WASMUND, 1926), wieweit sich aber ein solcher in Tiefen fiber 20 m noch 
auswirkt, ist sehr unsicher. 

Wenn ein Transport durch die StrSmung stattfindet, kSnnen durch ihn entweder 
lebende Tiere oder die abgestorbenen Reste befSrdert werden. Finden die ersteren an 
der neuen Stelle LebensmSglichkeiten, so werden sie hier weiterleben und sind zur Fauna 
dazuzurechnen. Eine Faunenfinderung wird dadurch nicht eintreten, da bei der natfirlichen 
Verbreitung einer Art durch planktonische Larven usw. schon alle Gebiete besiedelt 
werden, welche die nStigen Existenzbedingungen bieten. 

Durch e inen  gr5fteren Transport von Schalen usw. kann eine Sedimentzusammen- 
setzung bewirkt werden, die g~inzlich anders als die ist, welche durch die dort lebende 
Tierwelt hervorgerufen worden w~re. 

An steileren H~ngen kann es unter Wasser auch zu R u t s c h u n g e n  kommen, 
durch die an den R~indern entstandene Sedimente in tiefere Lagen gebracht werden, 
aber dies wird stets mit Striimungsverh~iltnissen zusammenh~ngen, so daft diese Er- 
scheinung hierzu gereehnet werden kann. 

Die Str5mung kann auch auf die Weise arbeiten, daft sie losgerissene Algen ver- 
schwemmt. Diese bleiben nach ihrem Absinken als Detritus eine Zeitlang im Boden. 
Sitzen auf diesen Tangbtischeln Schnecken, so werden sie oft w~ihrend des  Transportes 
darauf haften bleiben, in tieferem Wasser aber absterben. Zweifellos ist die in der Rinne 
(Star. 20) gefundene Helcion pellucidum auf diese Weise in das Sediment gelangt. 

HAGMEIER (1931) beschreibt das Herausbrechen von Gesteinsstiicken, an denen eine 
Laminarie oder ein Fucus mit ihren Haftwurzeln befestigt sind. ,Die Alge wird mitsamt dem 
Gestein welter transportiert,  sie verleiht dem Gestein einen Auftrieb, so daft der Transport 
auf weite Strecken erfolgen kann" .  In die Rinne kSnnen so Steinstticken gelangen, jedoch 
wird diese Erscheinung nur  auf Kiistengebiete beschr~nkt bleiben. 

Auch an verschwemmten Holzstiicken mit ihren Byssusf~den festsitzende Mies- 
muscheln und  Pectiniden werden in fremde Gebiete verfrachtet  und hier abgelagert. 

Neben den Str5mungen gibt es aber a u c h  noch andere TransportmSglichkeiten. 
HEINCKE (1894) weist darauf  hin, da~ leere Molluskenschalen von solchen Gr u n d f i s c h e n 
verbreitet  werden, die sich yon schalentragenden Mollusken ern~hren. Plattfische, Schell- 
fisch, Rochen und der Seewolf sind hier besonders zu nennen (vergl. HERTLING, 1928): 
Meist werden die Schalen yon den Fischen zermalmt, jedoch wandern sie bei Kliesche, 
Schellfisch und Seezunge unversehrt  durch den Darm. Mit dem Kot werden sie dann 
wieder abgeschieden und entsprechend der Ortsbewegung des Fisches in einem ganz 
anderen Gebiet abgelagert. Aber HEINCKE bemerkt schon, daft die Verdauung bei Fischen 
und damit der Wechsel des Darminhaltes sehr schnell geht, so da~ sich diese Ver- 
schleppung kaum auf viele Meilen erstrecken wird, jedoch kSnnten z. B. innerhalb der 
Rinne dadurch kleine Ver~nderungen des Sedimentcharakters eintreten. GrSfiere Schill- 
ansammlungen und -ver~inderungen kiinnen dadurch aber nicht bewirkt werden. Das be- 
weist auch die Schillarmut der SandbSden, auf denen ja in gleichem Mafte die Kotab- 
scheidung der Fische stattfindet. 

Am st~rksten schillveHindernd kSnnte noch das K u r r e n d e r F i  s c h f a h r z e u g e 
wirken. Das Bodennetz schleift am Boden entlang, seiht ihn z. T. oberflfichlich durch, 
und vor allem grS~ere Schalen und Steine gelangen ins Netz und nach dem Hieven an 
Bord des Kutters. Die marktf~ihigen Fische werden hier ausgesucht und dann der ganze 
Beifang wieder ins Meer geschaufelt,  so daft an dieser Stelle eine Schil!anh~ufung statt- 
finder. Wie groft die durch das Kurren geschaffenen Ver~inderungen sind, entzieht sich 
unserer Kenntnis,  bei allen Meeresbodenuntersuchungen sollte aber an diesen Faktor  ge- 
dacht werden, besonders in der so intensiv befischten Deutschen Bucht. 

Der Vollst~indigkeit halber sei noch auf andere TransportmSglichkeiten hingewiesen : 
Die Panzer der Taschenkrebse sind oft mit Balaniden besetzt, die bei den Wanderungen 
der Krebse in andere Gebiete gebracht werden. Von Einsiedlerkrebsen bewohnte Schnecken- 
geh~iuse werden ebenso verschleppt und sp~ter abgelagert. 

Aber alle diese Erscheinungen sind zu geringfiigig, um eine Verf~lschung des 
Schillcharakters zu bewerkstelligen. 

d) Die Entstehung der Ablagerungen in der Rinne. 

Nach Prfifung der im vorigen Absehnitt  behandelten schillver~indernden Faktoren 
ergeben sich nur zwei EntstehungsmSglichkeiten der reichen Bruchschillmengen in der 
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Rinne: Entweder  s tammen die Molluskenschalen usw. yon Tieren, die in der Rinne gelebt  
haben (autochthone Lagerung), oder aber sie sind aus benachbar ten  Gebieten durch die 
StrSmung hierher verfrachtet  worden (allochthone Lagerung). 

Bei der autochthonen Lagerung mu~ dann noch unterschieden werden,  ob die 
Reste  yon der heute  an Ort und Stelle lebenden Fauna s tammen oder die Reste einer 
friiher hier vorhandenen Fauna sind. 

a) A n n a h m e  e i n e r  a l l o c h t h o n e n  L a g e r u n g :  

Die ungeheuren Mengen yon Bruchschill, die im Sediment ruhen (kommen doch 
z. B. bei Stat. 8 auf 1 kg Sediment 0,4 kg Schill fiber 2 mm, oder bei Stat. 19 0,36 kg 
auf  die gleiche Sedimentmenge;  vergl, Tabelle 20; Abb. 15 und 33), sprechen zun~ichst 
ftir die Ansicht, da~ die Schalen hier here ingeschwemmt und angesammelt  worden 
sind. Dies ist auch die b i s h e r  allgemein herrschende Meinung, die vor allem auf 
HEINCKE zurtickgeht ~). Dieser Forscher wollte sogar aus den Fundstellen yon 
toten Schalen seltener Mol lusken  und sp~iteren Funden der lebenden Vertreter  ,die 
Richtung der Straiten feststellen, auf  denen sich regelm~il~ig StrSmungen am Meeres- 
boden bewegen".  

Auch WEIGELT (1923) nimmt an, dat~ die ,Lebewel t  eines sehr viel ausgedehnteren 
Areals hier zu ganz gewaltigen Schillmengen konzentriert  wird". 

Aehnlich schreibt in neuester Zeit WASMUhID (1938)~), dem entgegenzuhalten ist, 
dat~ der Boden der Rinne zum gr5flten Teil aus allerdings sandigem - -  Schlick besteht, 
und dab hier garnicht die Mengen von abgelagerten Diluvialgesteinen liegen (vergl S. 24), 
Tie  man nach den Ausftihrungen WASMUNDS annehmen sollte3). Diese Steine sind viel 
widerstandsf~ihiger als der Buntsandstein und mtifiten hier in gro~er Zahl zu finden sein, 
wenn die Rinne ein Sammelbecken dafiir w~ire; man vergieiche nur die riesigen Feuer- 
s teinmengen auf der Helgol~inder Dtine mit den wenigen in der Rinne enthaltenen kleinen 
Splittern. Im Gegenteil weisen, wie S. 24 gezeigt wurde, Zahl, Gr5i~e und Zusammen- 
setzung der Steine vielmehr darauf bin, daft sie seit ihrer diluvialen Ablagerung hier 
liegen und sp~iter nicht vermehrt  wurden.  Das geringe Vorkommen von Steinen und 
Sand steht auch in keiner  Beziehung zu den riesigen Schillmengen, so dab schon hieraus 
zu vermuten ist, dat~ der Schill nicht zum grSi~ten Tell von den benachbar ten Ge- 
bieten stammt. 

Auch aus der Arbeit yon I. VOELCKER (1937), die die GerSllwanderung auf der 
Helgol~inder Dtine untersuchte, ergibt sich kein Hinweis auf eine Materialwanderung in das 
Rinnengebiet  0. 

Die Untersuchung des Sedimentaufbaus und der Hydrographie  fiihrte uns zu der 
Ansicht, dat~ die Kraft  der StrSmung0 ausreichen wird, um zeitweise den abgesetzten 
Sand und Schlick aus der Rinne herauszubeffirdern und diese dadurch often zu halten, 

1) ,,Diejenige Region Helgolands, die am wenigsten v o n d e r  grundbewegenden Kraft des Wassers 
beunruhigt wird, ist ohne Zweifel der Pfimpgrund der bis zu 55 m herabgehenden tiefen Rinne. Es sprechen 
hierfiir aui~er der grS~eren Tiefe dieses Gebietes die starke Anh~ufung yon toten Muschelschalen, namentlieh 
von der Auster, in dieser Rinne, die hier offenbar naeh langem Umherirren zur Ruhelage gekommen und 
mit Sabel lar ia-RShren und anderen Tieren bedeckt worden sind, . . . .  ". (HEINCKE, 1894). 

2) ,,Heute gem der gesamte GerSll- und Sandtransport des vom N Helgoland in mariner Auf- 
bereitung begriffenen Diluviums fiber die Klippen und das Gebiet der Dfine bezw. dureh Nord- und Sfid- 
hafen jetzt in diese abgeschlossene Tiefe von 40--56 m, die nichts mehr von den wandernden Sinksteffen 
heransgibt. Trotz der Abgeschlossenheit des Lochs lagert kein Schlick, nut  Sand, Schill und Steine darin 
ab" (Ffir die Zusendung eines Fahnenabzuges dieser erst nach Abschlu~ meiner Untersuchungen verSffent- 
lichten Arbeit danke ich Herrn Prof. WASMUND). 

3) Hierzu im Gegensatz steht ja auch WASMUND'S (1926) frfihere Beschreibung der Rinne (nach 
HEINCKE) , . . . .  , und die bei relativ ruhigem Wasser nut yon Riesenmengen Bruchschill erffillt ist". 

4) VOELCKER berichtet ebenfalls yon einem Mange! an Buntsandstein auf der Helgol~inder Diine. 
,,StrSmung und Steilanstieg der Unterwasserkfiste verhindert offenbar eine Materialzufuhr zur Dfine aus dem 
Bereich der Nordreede. Nur was sich auf den Klippenfeldern befindet, kann der D fine zugebracht werden". 

Baurat BAHR, ein guter Kenner der Helgol/inder Verh/iltnisse, lehnt ebenfalls einen Materialtransport 
in die Rinne ab (nach frdl. mfindlicher Mitteilung). 

5) WEIGELT (1923) berichtet fiber die sehon 1896 verSffenflichten Versuche SCHRODER VAN DER 
KOLK'S (Ztschr. d. dtsch. Geol. Ges. Bd. 48), der feststelIte, daft die Fallgeschwindigkeit der Muscheln etwa 
dreimal so groI~ als die der Meeressande mit einer KorngrSt~e unter 0,5 mm ist, der Widerstand der 
Muscheln gegen WasserstrSmungen also entsprechend grol~ ist. Der Strom mfil~te daher sehr kr~iftig sein, 
mn die Muschelschalen zu befSrdern und mit grofien Sandumlagerungen verbunden sein, fiber die aber 
keinerlei Beobachtungen vorliegen. (Vergl. auch die Untersuchungen von RICHTER, 1922; LODERS, 1933 und 
SCHWARZ, 1933). 
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w~ihrend die Musche l scha l en  dor t  l iegen b le iben  und  sich du rch  die a n  der  g le ichen  
Stel le  l ebende  M o l l u s k e n f a u n a  an re i che rn l ) .  

Bet v ie len  T i e r r e s t e n  im R i n n e n s e d i m e n t  ist auch  ke in  mSgl icher  W e g  des  T r a n s p o r t e s  
zu  sehen.  Die Ans ich t  HEINCKE'S, da]~ m a n  durch  die V e r b i n d u n g  der  F u n d o r t e  der  t o t e n  Scha len  
mi t  den  L e b e n d f u n d e n  e the r  A r t  die S t rSmungss t ra t~en fes ts te l len  kann ,  ha t  s ich n i c h t  be-  
w a h r h e i t e t .  So v e r m u t e t e  HS~NCKE (1894): , L e e r e  Scha len  v o n  Pecten varius f inden  sicli 
z iemlich  h~iufig a u f  dem P f i m p g r u n d  der  t i e fen  R inne  und  auf  de r  A u s t e r n b a n k .  Da  die l e e r en  
A u s t e r n s c h a l e n  der  t i e fen  R inne  s icher  y o n  der  A u s t e r n b a n k  h e r s t a m m e n ,  so ist a n z u n e h m e n ,  
daft Pecten varius bet  g e n a u e r e m  D u r c h s u c h e n  der  A u s t e r b a n k  auch  l ebend  auf  d ieser  ode r  
in i h r e r  N ~ h e  g e f u n d e n  wird" .  Dies t r i f f t  - -  heu t e  w e n i g s t e n s  - -  n icht  m e h r  zu,  da  au f  
der  A u s t e r n b a n k  ebenfa l l s  ke ine  l ebende  Chlamys varia g e f u n d e n  werden .  Die Scha len  
d iese r  Ar t  s ind auch  in so lcher  Zah l  im Boden  der  g a n z e n  Rinne  en tha l ten ,  dal~ es k a u m  w a h r -  
schein l ich  ist, dai~ diese n u r  y o n  T ie ren  her r t ih ren ,  die an  Tre ibs t f icken befes t ig t  v e r s c h l e p p t  
w o r d e n  sind, w e n n  auch  z u g e g e b e n  set, dat~ ein k le ine r  Teil au f  diese Weise  i n  l a n g e r  
Zeit  h i e r  a n g e r e i c h e r t  w o r d e n  sein kann .  Bet Chlamgs tigerina, y o n  der  im g a n z e n  n u r  
5 Scha len  g e f u n d e n  wurden ,  b e s t e h [  nat t i r l ich  ohne  Weiteres  die M6glichkeit ,  dat~ es sich um 
v e r s c h l e p p t e  E x e m p l a r e  e the r  Ar t  handel t ,  die nie zur  e igent l ichen  F a u n a  d e r  Rinne  geh6r te .  

Den gr5i~ten Antei l  an  Scha len  im Sed imen t  h a b e n  die Aus te rn .  Z u m  Teil  s ind 
es groi~e, o f t  yo re  B o h r s c h w a m m  Cliona celata durch lScher te  Scha len  (s. Abb .  34), z u m  
Tell  der  l ame l l igen  S t r u k t u r  de r  Schale  e n t s p r e c h e n d e  r ies ige  Mengen  y o n  Bruchs t f icken .  
So w u r d e n  in e i n e m  B o d e n g r e i f e r  v o n  Star.  8 25 g ro~e  Scha len  und  4150 mi t te lgrof ie  und  
k le ine  Bruchs t i i cke  gez~hl t !  - - A e h n l i c h e  Mengen  y o n  A u s t e r n s c h a l e n  f iuden  sich auch  
auf  der  A u s t e r n b a n k ,  auf  de r  h e u t e  noch  l ebende  A u s t e r n  v o r k o m m e n ,  a l le rd ings  nicht  
m e h r  in de r  Zah l  wie in f r t ihe ren  Zei ten  (vergl .  S. 48). Wie oben  schon zit iert ,  n a h m  
HEINCKE an, dal~ die A u s t e r n s c h a l e n  der  Rinne  (und Chlamys), ,,die h ie r  o f f e n b a r  n a c h  
l a n g e m  U m h e r i r r e n  zur  R u h e l a g e  g e k o m m e n  sind",  y o n  dieser  A u s t e r n b a n k  s t a m m e n .  
Zwischen  A u s t e r n b a n k  und  Rinne  e r s t r eck t  sich - -  w e n i g s t e n s  h e u t e -  eine S a n d b a r r e ,  
f iber  die ein T r a n s p o r t  du rch  die S t r S m u n g  wohl  k a u m  d e n k b a r  ist2). 

Un te r  den  S c h n e c k e n  w u r d e  bet e in igen A r t e n  die V e r s c h l e p p u n g  d u t c h  Tiere  
oder  t r e i b e n d e  T a n g e  wah r s che i n l i ch  gemach t .  Es  ist s eh r  auff~illig, dat~ n u r  g a n z  wen ige  
S c h n e c k e n  des F e l s w a t t g e b i e t e s  He lgo lands  im S iebres t  der  R inne  a u f t r e t e n .  W o  sich 
doch e inige Geh~iuse d ieser  A r t e n  fanden ,  ist jede  ande re  V e r s c h l e p p u n g  w a h r s c h e i n l i c h e r  
als die du rch  die S t rSmung .  Von  den auf  dem Fe l ssocke l  v o r k o m m e n d e n  u n g e h e u r e n  
Mengen  y o n  Li tor inen,  Lacuna divaricata usw.  w e r d e n  also ke ine  Geh~iuse du rch  die 
S t r S m u n g  in die Rinne  gespf i l t .  

fl) B e w e i s  d e r  a u t o c h t h o n e n  L a g e r u n g .  D i e  V e r t e i l u n g  d e r  S c h i l l t y p e n .  

Bet de r  Diskuss ion  der  b e s t e h e n d e n  M e i n u n g e n  f iber  eine Z u s a m m e n s p f i l u n g  der  Scha l en  
in der  Rinne  w u r d e n  schon die Gr t inde  angef t ihr t ,  die uns  zu der  A n n a h m e  br ingen ,  daft 
de r  Schill v o n  e ine r  an  Ort  und  Stelle h e u t e  oder  f r f iher  v o r k o m m e n d e n  F a u n a  s t a m m t .  

Der  bf indigste  Beweis  h ier f t i r  ist a b e r  durch  die Ver t e i lung  der  Sch i l l typen  gel iefer t .  

1) WASMUND (1926) hat solche Schillanhfiufungen ,,Totengesellschaften oder Thanatocoenosen" ge- 
nannt. HAGMEIER (1930a) Tender dagegen ein, dai~ man in einer Schillanh~iufung keine ,,Coenose" sehen 
kSnnte und beh~ilt den Namen ,Siebrest" bet, der auch hier stets verwendet wird; ,Wenn durchaus 
ein Fachausdruck gebraucht werden soll, schlage ich ,,Lipsanose" (Ueberbleibsel) vor" (I=LCGMEmR). WASMUND 
hat viele Beispiele solcher ,Totengesellschaften" besonders aus dem Sfil]wasser gesammelt, wo ja zweifellos 
durch die StrSmungen groi~e Anhfiufungen tierischer Hartteile verursaeht werden. Bet Beispielen aus dem 
Meet ist er fast ausschlie~lich auf die Flachwasserzonen angewiesen. ,,Auf dem Boden der hohen Nordsee 
scheinen ausgesprochene Schillanh~iufungen nicht so hfiufig zu sein". Dai~ WASMUND ffir die Rinne die 
Ansicht HEINCKE'S annimmt, wurde erwfihnt. Nach JOHANNSEN (1901),:referiert yon V~ASMUND, werden die 
Anhfiufungen ohne Verfrachtung, wenn also Biotop = Thanatotop ist, ,Schalenbank" genannt, gegenfiber 
den ,Schalenhaufen", die aus durch StrSmung und Wellenschlag zusammengespfiltem Schill bestehen. Der 
Boden der Rinne w~ire nach unserer Ansicht also eine ,,Schalenbank". 

Schill und Bruchsehill treten meist im gleichen Gebiet auf, und die beiden Ausdrficke werden yon 
mir wechselnd gebraucht, ohne dat~ damit etwas fiber die Entstehung ausgesagt werden soll, was in den 
meisten F~illen auch garnicht miiglich sein wird. Es besteht daher keine Berechtigung, Sehill als ,,Muschel- 
anh~iufung, wo Schale auf Schale fast ohne Sediment zusammengespfilt ist" (RICHTER, 1922) zu terminieren. 
WASMUND (1926) schreibt: ,,Bruchschille, Tie z. B. der in der Tiefen Rinne von Helgoland, sind koprogen, 
durch die Kauapparate und den Magen yon Plattfischen gegangen, oder sic sind durch Krebse oder Raub- 
schnecken abgetStet und zerbrochen, bestehen also aus scharfkantigen Scherben". Der Ausdruck ,Bruch- 
schill" soll ffir die Rinne beibehalten werden, wenn auch eine andere als die oben wiedergegebene Ent- 
stehung angenommen wird. 

2) Bet der hierauf liegenden Stat. 24 ist auch nur wenig feiner Bruchsehill enthalten, welcher der 
hier lebenden Fauna entspricht. 
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In Tabelle 20 sind die Ergebnisse der quantitativen Siebrestausziihlungen 
wiedergegebenl).  Besonders der Fang von S t  a t i o n  8 weist eine groge Stfiekzahl auf, 
die ganz vorwiegend dureh den Musehelbrueh bedingt wird. Hier sind es wieder die 
Austernsehalen, die mit 4175 gez~ihlten Sehalenresten das Bild des Sehills bestimmen. 
Aueh die grot~e Zahl yon Chione und Chlamys mug hervorgehoben werden, w~ihrend 
Nucula nieht so h~iufig ist. Bei den Sehneeken ist  Buccinum am meisten vertreten. Der 
Anteil der Eehinodermen ist verh~iltnism~igig goring und auf die Seeigel besehr~inkt, 
w~ihrend die Skeletteile der Sehlangensterne nsw. naeh dem Tode raseh zerfallen. Eine 
grot~e Zahl bilden dann noeh die sehr harten Balanus-Platten, die dureh ihre porSse 
Struktur auffallen. In der Mehrzahl handelt  es sieh um Balanus erenatus, jedoeh ist nieht 
bei allen Stricken eine genaue Bestimmung m6glieh. 

Im ganzen spiege|t dieser Siebrest (s. aueh Abb. 33 und  34) die Fauna der hier 
vorhandenen Lebensgemeinsehaft  wieder; vor allem finden sieh nur selten Elemente der 
Amphiura-Gemeinsehaft,  hieraus am ehesten noeh die harten Corbula gibba-Sehalen. 

: : :::0 ~ 2 5 1~ 5 ~tO:: :: : 15 : 

c m  

Abb. 33. Star. 8. Siebrestprobe. 

Im Siebrest von S t a t i o n  3 fiberwiegt der grobe Sand (fiber 1 mm), wogegen die 
organogenen Bestandteile nur einen verh~ltnism~it3ig geringen Anteil haben. Die Reste 
der Nucula-BiocSnose herrseben noeh vor, iedoeh ist eine deutliche Beeinflussung durch 
die Amphiura-Gemeinsehaft zu erkennen: Montacuta bidentala, Spisula solida und Sp. 
subtruncata, Corbula gibbs, Cultelhzs pellucidus, Echinocardium eordatum. So spiegelt 
der Siebrest die bier vorhandene Uebersehneidung der beiden BioeSnosen wieder. 

Aehnliches ist zu dem Siebrest yon S t a t i o n  15 zu sagen. Hier ist aber der Anteil 
der Nucula-Gemeinsehaft noeh stiirker, w~ihrend die Amphiura-Elemente nur sehw~ieher 
vertreten sind. Aueh dies entsprieht durchaus den Verhiiltnissen in der lebenden Fauna. 

Um noch einen besseren Eindrnck yon dem Sehillanfbau zu bekommen, sind Siebrest- 
Aufnahmen yon den Stationen 8 (Abb. 33 und 34:), 1, 16 und 29 (Abb 35) wiedergegeben. 

Bei Star. 8 (Abb. 33) sehen wit  den hohen Anteil der groigen Austern- und 
Chlamgs-Schalen und der vielen fibrigen kleinen Musehelbeskandteile. Einzelne Sehill- 
elemente der gleichen Station sind in Abb. 34 getrennt wiedergegeben. 

1) Aus diesen Siebresten wurden vorher die lebenden Tiere ausgesucht. 



T a b e l l e  20. 

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 e n .  

3 vollst~indige Ansz~ihlungen von Station 8, 3 und 15. 

Gewichte der hffttrockenen Bestandteile in g. 

I. Organogene B e s t a n d t e i l e .  
Ostrea edulis 
Chione ovata 
Cardium fasciatum 
Laevicardium norwegicum 

Stat .  8 

Nucula nucleus 
CMamgs varia 

, opercularis 
Anomia patelliformis 
Mya truncata 

arenaria 
Corbula gibba 
Saxicava rugosa 
Arca nodulosa 
Montacuta bidentata 
Tellimga ferruginosa 
Volsella modiola 
Cgprina islandiea 
Mgtilus edulis 
Leda minuta 
Lepton squamosum 
Dosinia sp. 
Syndosmga alba 
Thracia papffracea 
Spisula solida 

subtruncata 
Cochlodesma praetenue 
Limopsis aurita 
Cultellus pellucidus 
Psammobia ferroensis 
Unbestimmb. Muschelbruch 

Mnscheln, Gesamtgewieht: 
Buecinum undatum 
Nassa incrassata 
Gibbula tumida 
,Lunatia nitida 
Philbertia linearis 
Turritella eommunis 
Triphora peroersa 
Scala clathrus 

clathrula 
Eu'iima polita 

alba 
Hgala vitrea 
Rissoa parva 
Brachystomia rissoides 
Bittium reticulatum 
Aelis minor 
Unbestimmbare Schneeken- 

bruchstiicke 
Sehnecken, Gesalntgewicht : 
Echinocgamus pusi!lus 
Echinus esculentus 

a) Stacheln 
b) Platten 

Echinocardium cordatum 
Psammechinus miliaris 

Echino d erlnen-Gesamtgew. : 

Stat .  3 

19. 9. 36 

]3eile Schalen 

Zahl g 

25 231,0 4150 
1036 45,3 2920 
359 12,8 330 

400 34,7 800 
45 14,6 }2030 

2,8 
16,51 110 

65 1,3 20 
, 0,13 

6 1,02 

41 1 ),3 
1 
1 
1 

1 i 

i 

210 

93 
2 18 
27 72 
25 34 
11 4 

2 9 
2 6 
7 8 
5 3 
2 
2 
1 0,0'; 
1 
1 

125 

310 8,2 

128 
70 

1 15 

BruChstficke 

Zahl g 

520,0( 
53,5 

2,5 

29,2 
62,0 

8,9 
26,5 

31,1 

10,13 

0,73 
2,05 
0,01 ] 

(kesamt- 

IT 
51,0 
98,8 
15,3 

63,9 
79,4 
25,4 
27,62 

1,3 
4,15 
0,13 
0,02 

8,3 

0,04 

31,1 
106,41[ 
17,65 
0,68 
1,92 
1,05 
0,25 
0,56 
0,11 
0,37 
0,07 

0,07 

10,13 
32,83 

8,2 

0,73 
2,05 
0,01 
0,18 

11,171 

110 
31o 
17 

20. 8. 36 

Heile ] 13r~lch- Gesamt- 
Schalen st[ieke o;'w. 
Zahl Zahl 

I 

12515 sehrviele 4,080,12 

7 1,4 
20 0,83 
12 0,41 

3 0,17 

0,02 
0,01 
0,02 14 
0,03 

28 viele 0,052'46 

1 0,02 
1 0,01 

2 0,01 

11,43 
23,32 [ 

7 4 0,35 

3 0,22 

1 0,06 

I 
I 

1 i 0,01 
1 i 0,01 

10 1,24 
i 1,89 

24 0,15 

2 t 0,06 
25 0,72 

6 

lo 
2 

10 
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i 0,93 

10 

Stat .  15 

12. 8. 36 

Bruch-  
stficke 
Zahl 

emlge 

viele 
3O 

2 
4 
5 

3 

1 

19 

6 

2 

5 

2 

12 
2 
3 

(=~e s alYlt- 

g 

24,1 
4,08 
0,95 
3,95 
3,25 
3,55 
0,75 
0,73 
0,46 
0,09 
0,08 
0,27 
0,25 

1,77 

0,05 
0,03 

30,6 
71,07 

2,1 
0,1 
0,04 
0,1 

0,36 

0,04 

0,32 
3,06 
0,12 

0,12 

I 

i 0,24 

13 
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Fortsetzung y o n  T a b e l l e  20. 

S t a t .  8 S t a t .  3 

lalaml8 
'omatoceros triqueter-t~'6kren 
'ubularia indivisa- ,, 
~erianthus l logdii-  
.anice eonchilega- 
: rebsseheren-Glieder  
' ischgr5ten 

Gesam ~gewieht : 

[nbes t immbarer  Rest 
)rganogene Bestandtei le ,  

( ]esamtgewieht  : 
, lu 

IL M i n e r a l i s e h e  
B e s t a n d t e i l e .  

'abellaria sp imf losa-RShren 
(P~imp) 

~ectinaria-RShren 
?rober Sand 
Iteine ~) 

I ineral isehe Bestandteile,  
Gesamtgewieht :  

Gesalntgew. des Siebres tes :  

Heile 

Zahl 

19. 9. 36 
I 

Schalen Bruehstficke 

t [ g Zahl g 

I 
419] 

G e s a m t -  

20. 8. 36 

, t I e i l e  i ] 3 r u c h -  
S c h M e n  s t i i c k e  

Zahl Zahl I 

G e s a m t -  
,~'ew. 

g 

1 

L 

0,02 

3 I 0,02 
I 2 j 

0,04 

26,18 

l i , 4  

0,35 
245,8 

, 14,0 

S t a t .  15  

12. 8. 36 

t I e i l e  ] ] 3 r u c h -  
S e h a l e n  [ s t i i c k e  

Zahl I Zahl 

! 

1 0,02 
1~ 1,30 

i 
3000 182,0 182,0 

4 5 ]  1,3 1,3 
I 0,02 

1,3G 

0,08 0,08 ~ 
! :0;Ol o,01 
i 183,71 

i 1450,0 
i 

i 2784,12 
i 

, | 

1 
155 ~ 109,9 
eelllo 

45 0,05 
E 

I I 74,3 
, i , I 

! I lS3,351 
 ,2967,  1 

15 

85 

I 274 ,. .5 
297,73 

50 2,8 
0,1 

0,1 
! 2 0,01 
I 

r 

531 

I 3,01 

i 
I 77,37 

I 

83,  
15 : 0,o~ 

~456,7 
1139,8 

I I 
:, i~8o,4~ 

757,80 

Stat. 1 (Abb. 35 a) zeigt ebenfalls grofte Bruehsehillmengen, jedoeh fehlen die 
grogen Sehalen. Sabellaria-R6hren und kleine Steine treten bier am Nordhang der Rinne 
stiirker hervor. - -  Die Aufnahme yon Stat. 16 (Abb. 35b) soil den g~inzlieh anders auf- 
gebauten Siebrest dieses Sandgebietes zeigen. Grober Sand herrseht vor, w~ihrend die 
Musehelbruehstfieke sehr zurtiektreten. - -  Stat. 29 (Abb. 35e) enth~lt die Reste der 
Amphinra-Gemeinsehaft.  Wit  erkennen Corbula gibba, Cultellus pelluciclus, Spisula usw.; 
ferner Pectinaria- und Phoronis-RShren. 

Es se i  ausdriieklieh darauf hingewiesen, dag wit  es hier mit dem Siebrest zu tun 
haben, der nur die Bestandteile fiber 1 mm enth~itt. Die Ausffihrungen sollen nieht die 
Vorstellung erweeken, da6 das Sediment der Rinne fast aussehliet31ieh aus Sehalen besteht;  
d i e s e  bilden nut  einen - -  wenn aueh wesentliehen - -  Anteil des Bodens (vergl. den Ab- 
sehnitt fiber das Sediment, S. 16 ff.). 

In allen Siebrestuntersuchungen zeigt es sieh, daft die Zusammensetzung des 
Sehills die an dieser Stelle vorhandene Lebensgemeinsehaft widerspiegelt, so daft die alleinige 
Bearbeitung des Siebrestes zu der gleiehen Aufteilung der Rinne in verselfiedene Faunen- 
gebiete geftihrt hhtte, wie es dutch das Studium der lebenden Tiere gesehehen ist. Es ist 
nieht m6glieh, als Beweis hierfih' die Listen yon allen bestimmten Siebresten wiederzugeben, 
so daft die in Tabelle 2t (S. 100) gegebene Zusammenstellung yon 5 Stationen gentigen mag. 

Aus dieser Tabelle ist zu ersehen, das Star. 1 und 20 die far  die Nueula-BioeSnose 
eharakteristisehe Zusammensetzung des Siebrestes zeigen und nnr ganz vereinzelt einmal 
Musehelsehalen oder SehneekengehSuse aus der Amphiura-Gemeinsehaft enthalten. Ftir 
letztere sind die Siebreste yon Stat. 12 und 23 wiedergeben, in denen vor allem die grofte 
Zahl der Corbula-Sehalen hervortritt. Aueh in den tibrigen Sehalen usw. zeigt dieser Sehill 
eine g~inzlieh andere Zusammensetznng. Stat. 15 stellt die Misehungszone dar;  yon der 
gleiehen Station skammt aueh eine genane quantitative Siebrestbestimmung (Tabelle 20), 
und wit erkennen, daft die Sehillzusammensetzung bei den beiden untersuehten F~ingen 
dieser Station sehr ~ihnlieh ist. - -  

1) Zusammensetzung der Steine siehe Tabelle 4, S. 23. 
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Es is t  du rch  die U n t e r s u c h u n g e n  also  k l a r  gezeigt ,  d a b  der  SchilI in der  R inne  
nicht  ein zuf~il l iges Gem i s ch  y o n  aus  der  U m g e b u n g  z u s a m m e n g e s p t i l t e n  Scha len  ist, 
s onde rn  zum a l l e r g r S f t e n  Teil  v o n  T ie ren  s t a m m t ,  die an der  gle ichen Stelle ge leb t  h a b e n ,  
und daft er  v o n  e iner  F a u n a  herr i ihr t ,  die in i h r e m  Artbi ld  und  ih ren  S ied lungen  den  
h e u t i g e n  Verh~il tnissen z u m  g r o f e n  Teil  entspr icht .  

C n l  

Abb. 34. Star. 8. Einzelne Elemente aus dent Siebrest. 1. Ostrea edulis. 2. Chlamys varia. 3. Steine (Ge- 
schiebe). 4. Sabellaria-RShren (Primp). 5. Chione ovata. 6. Nucula nucleus. 7. Echinus esculentus 
(Platten und Stacheln). 8. Echinocgamus pusillus. 9. Balanus-Platten. 

a b c 

Abb. 35. Siebresiproben. a) Stat, 1. b) Star. 16. c) Star. 29. 

~ m  

13" 
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T a b e l l e  21. 

Siebrestzusammensetzung bei den Stationen 1, 20, 12, 23 und 15. 

(Bei Muscheln und Schnecken Zahl der unzerbrochenen Klappen bezw. Gehfiuse). 
Br. : Nur Bruchstficke. 

Chione ovata 
Cardium fasciatum 

edule 
Nucula nucleus 
Ostrea edulis 
Spisula subtruncata 

solid.~ 
Cor'bula gibba 
Macoma baltica 
Syndosmya alba 
Thracia papgracea 
Arcinella plicata 
Chlamys varia 

. opercularis 
tigerina 

Mga"truneata 
Modiota modiolus 
Tellimga ferruginosa 
Anomia patelliformis 
Arca nodulosa 
Saxicava rugosa 
Mytilus edulis 

Stat.  1 Stat.  20 Stat.  12 Star. 23 Stat.  15 

420 
250 

1 
55 

Br. 

1 

5 

5 

6 
Br. 

25 
10 
28 
1 

575 
120 

135 
Br. 

1 

1 

14 
1 
1 
1 

Br. 

40 
8 

19 

3 
60 

9 

4 

1 

26 

50 

2 

65 
18 

13 
Br. 

32 
5 
1 

Turritella communis 
Gibbula tumida 
Lunatia nitida 
Triphora perversa 
Bittium reticulatum 
Philbertia linearis 
Nassa incrassata 
Buccinum undatum 
Scala clathrus 

clathrula 
Lacuna divarieata 

46 
10 

5 
11 
2 

18 
4 
3 

Echinus esculentus 
a) Stacheln 
b) Platten 

Psammechinus miliaris 
Echinocgamus pusillus 

++ ++ 2 

13 

Sabellaria spinulosa: Riihren 
Phoronis mitlleri 
Pectinaria 
Ampharete grubei ,, 
Owenia fusiformis ,, 
Lanice conchilega 
Cerianthus llogdii ,, 

§ 

2 

§ 

2 
26 

6 

7) D i e  R e s t e  e i n e r  f r i i h e r e n  F a u n a .  

So deut l ich  der  Schill den  A u f b a u  der  heu te  v o r h a n d e n e n  F a u n a  widersp iege l t ,  
so l inden  sich im Geb ie t  der  Nucula-BiocSnose  doch in e inigen E l e m e n t e n  Un te r sch i ede  
gegen t ibe r  dem heu t igen  Artbfld,  fiir die ke ine  a n d e r e  Erkl~irung m6gl ich  ist, als dal~ h i e r  
f r i iher  eine ande r s  z u s a m m e n g e s e t z t e  F a u n a  b e s t a n d e n  hat ,  denn  wir  k S n n e n  ja n icht  z . B .  
ftir die Aus te rn -  und  C h l a m g s - S c h a l e n  g e s o n d e r t  eine u  a n n e h m e n .  

Bei  d iesen  B e t r a c h t u n g e n  wird  es s ich nat i i r l ich  nu r  u m  die in grot~en M e n g e n  
v o r k o m m e n d e n  S cha l en  h a n d e l n  kSnnen ,  und  es m u $  dabe i  auch  s tets  b e d a c h t  w e r d e n ,  
dat~ w i r e s  mi t  j a h r h u n d e r t e l a n g e n  A n s a m m l u n g e n  zu tun  h a b e n  werden .  

T r o t z d e m  mut~ gefo lger t  we rden ,  dal~ die v ie len  A u s t e r n s c h a l e n  nicht  y o n  e ine r  
F a u n a  he r r i i h ren  k5nnen ,  an  de r  die l e b e n d e n  A u s t e r n  e inen  so v e r s c h w i n d e n d  g e r i n g e n  
Ante i l  h a t t e n  wie  heu te .  
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Dieses Mifiverh~ltnis zwischen der Zahl der heute lebenden Tiere und der Zahl 
der im Sediment enthaltenen Schalenreste ist fiir andere Muschelarten noch viel auff~illiger. 
Aus dem Siebrest von Stat. 8 wurden ausgesucht:  

Chione ovala 1035 unzerbrochene Schalen 
2920 Schalenbruchstficke. 

Cardium fasciatum 3359 unzerbrochene Schalen 
330 Schalenbruchstticke. 

Nucula nucleus 400 unzerbrochene Schalen 
800 Bruchstticke. 

Vergleichen wir damit die in dem selben Bodengreifer enthaltenen lebenden Ver- 
treter der gleichen Arten:  

2 Chione ovata 
52 Nucula nucleus 

0 Cardium fasciatum 

Von der im Siebrest in so riesigen Mengen enthaltenen Chione ovata wurden also 
nur  2 lebende Tiere gefunden. Die Menge der unzerbrochenen Sehalen von Nucula nucleus 
zu Chione ovata verhalten sieh im Siebrest wie 1 : 3 .  die der Bruehstficke wie 1 :9 .  Da- 
gegen ist lebend Nucula nucleus 26 mal so h~iufig wie Chione ovata. Von den im Sieb- 
rest in recht betr~ichtlichen Mengen vorhandenen Cardium Jasciatum fanden sieh fiberhaupt 
keine lebend. 

Dieses Mit~verh~iltnis kann nieht allein aus der versehiedenen Widerstandsf~ihigkeit 
der Sehalen erkl~irt werden. Wenn aueh die Nucula-Sehale dureh ihre Struktnrverh~iltnisse 
schlechter erhalten bleibt (vergl. S. 92), so sind trotzdem die riesigen Mengen von Chione- 
Schalen fiberrasehend. Es mui~ frfiher eine Fauna bestanden haben, in der diese Muschel 
st~irker vertreten war, oder es mut~ wenigstens zeitweise zu einer Massenentwieklung yon 
Chione ovata als Erscheinung einer Fluktuation gekommen sein, yon der die Sehalenreste 
bis heute erhalten sind. Das gleiche gilt yon Cardium fasciatum. Das ist mit ein Beweis- 
punkt, dai~ die Rinne nieht langsam zugesehfittet, sondern durch die StrSmungen often- 
gehalten wird, da es sonst nicht zu solch einer Anh~iufung hfitte kommen kSnnen. Durch 
die vermuteten Wechselbeziehungen zwisehen Nucula und Chione (s. S. 55) w~ire es ]a 
mSglieh, dat~ Nucula sich erst sp~iter in der Rinne so stark verbreitet hat, und daher 
friiher ftir Chione mehr EntwicklungsmSglichkeiten bestanden. Da aber die Nucula-Schalen 
schneller zerfallen, kann hierftir der Beweis nicht angetreten werden. 

Ganz unbedingt auf einen Faunenwechsel  weisen die Chlamys-Schalen hin, die in 
riesigen Mengen im Sediment enthalten sind. Auf entfernteren Austerngrtinden der Nord- 
see werden ja heute lebende Chl. opercularis nicht selten angetroffen. Besonders ist 
aber in der Rinne Chl. varia vertreten, und diese mtissen wit als den Hauptvertreter  der 
damaligen Fauna ansprechen. 

Es erhebt sich nun die Frage, welche Beziehung zwischen der frtiheren, durch 
ihre Reste im Sediment bewiesenen Fauna und der heute vorhandenen besteht. Es gibt 
hier zweio MSglichkeiten : 

1. Die Schalen s tammen von Tieren, die in der Rinne plStzlich zufolge einer 
Fluktuations-Erscheinung in gro~en Mengen auftraten und sp~iter wieder verschwanden. 

2. Die Schalen s tammen von einer anderen Epibiose, die man ,,Chlamys-Gemein- 
sehaft mit Austern" nennen kSnnte. Diese h~itte dann damals eine gleiche isolierte Lage 
wie die heutige Nueula-Gemeinschaft gehabt, da in den umliegenden Meeresgebieten nichts 
davon zu finden ist. Ob die kennzeichnenden Arten sich damals selbt hier erhielten, oder 
ob eine Zufuhr ansatzreifer Larven von ausw~irts erfolgte, kann nattirlich nicht entschieden 
werden. Heute findet aber wahrscheinlich eine Festsetzung yon Chlamys-Larven in der 
Rinne nieht mehr statt, wenn auch beim Vordringen des Kanalstromes bis Helgoland die 
MSglichkeit dazu besteht. 

Eine Entseheidung fiir eine dieser beiden Ansichten ist natiirlich sehr schwer. Zu 
bedenken ist, daf~ Austern und Chlamgs zur Epibiose gehSren, v o n d e r  aueh plStzliche 
Wechsel bekannt  sind. Aus der Lagerung des Schills im Boden ist wenig zu erkennen:  
Ob~leich jeder Bodengreiferfang auf eine etwaige Sehichtung untersucbt wurde, war doch 
nie eine solche festzustellen. Auch fiir irgendwelche Unterschiede in der Zusammen- 
setzung zwischen oberfl~ichlichen und tieferen Lagen ergaben sich keine Hinweise. Dai~ 
ein Teil der Schalen heute oberfl~ichlich liegt, ist an ihrem reichen Bewuchs mit Hydro- 
zoen usw. zu erkennen. Die riesigen Mengen von Austern- und vor allem Chlamgs- 



102 Hubert Caspers 

Schalen scheinen darauf  hinzuweisen, dais es sich nicht nur  um ein voriibergehendes 
Massenauftreten gehandelt  hat, sondern dais hier frtiher cine andere Gemeinschaft be- 
stand, die auch in der Endobiose Unterschiede gegeniiber de r  heutigen aufwies, wie man 
nach den vielen Chione ovata-Schalen annehmen kSnnte. Wieweit die iibrigen nur als 
Schalen bezw. Geh~iuse gefundenen Muschel- und Schneckenarten auch in der heutigen 
Tiergemeinschaft lebend vorkommen oder ausschlietSlich der vermuteten Chlamys-Epibiose 
angehSrten, l~itSt sich nicht feststellen. 

Auch die Ursachen der Faunen~inderung lassen sich nur vermuten. Durch die 
gleiche Verbreitung des Schills der damaligen Fauna und der heutigen Nucula-Gemein- 
schaft ist anzunehmen,  daf5 die auf die frtihere Fauna wirkenden Faktoren ungef~ihr die 
gleichen wie heute waren, i Dutch d ie  Untersuchungen im nordfriesischen Wat tenmeer  
(s. HAGMEIER und K~NDLER, 1927) wissen wir, wie der Boden einer A u s t e r n b a n k  aussehen 
muiS: Fester Sand mit Einlagerungen yon Schill und Schlick, grofle Best~indigkeit, geringer 
Schlickfall. Es kSnnte nun angenommen werden, dat5 eine zeitweise starke Schlickab- 
lagerung eine vSllige Einbettung des Schills zur Folge hake,  so dab den Austern und 
Chlamys  die FestsetzungsmSglichkeiten verloren gingen l). Das Sediment wtirde damn den 
Anforderungen dieser Epibiose-Arten heute nicht mehr geniigen. Als letzte Reste der 
friiher in der Rinne bestehenden Austern-Chlamys-Bank kSnnte die heutige Helgol~inder 
Austernbank angesehen werden, die r~iumlich yon der Rinne getrennt ist, aber auch keine 
lebenden Chlamys  mehr enth~ilt. Bet dieser Bank sehen wit  auch, wie  schnell eine 
Aenderung d e s  Bestandes eintreten kann, indem 1923 die Austern plStzlich fast alle ab- 
starben (vergl. S. 48), nachdem sie in ihrer Zahl allerdings schon vorher gelichtet waren. 
So mtissen wir auch noch andere die Faunen~inderung bewirkende Ursachen vermuten:  
Es kSnnte katastrophenartig ein kalter Winter oder ein starker Elbwassereinbruch die vor- 
handene Fauna zum Absterben gebracht haben und eine Neubesiedlung mit den gleichen 
Arten aus irgendwelchen Grfinden unterblieben sein. Die grot~en Mengen von Balanus- 
Platten im Schill erlauben vielleicht die Deu[ung, dat~ durch das Ueberhandnehmen der 
Seepocken den Austern und Pectiniden eine so schwere Platz- und Nahrungskorlkurrenz 
erwuchs (vor allem fiir die Jungmuscheln), dat5 sie langsam iff ihrem Bestand gelichtet wurden. 

Schwer ist die Frage zu entscheiden, wann dieser Faunenwechsel  eingetreten ist. 
Zun~ichst vermutete ich - -  durch Prof. GRIPP, Hamburg, darauf  aufmerksam gemacht - -  
eine ZugehSrigkeit zur Eem-Format ion,  also dem letzten Interglazial (vergl. HEcK, 1932; 
TODTMANN, 1933 und (]RIPP, 1937), woftir manche Eigentiimlichkeiten sprachen. Durch das 
Fehlen der Leitfossilien ist hierfiir jedoch keinerlei Unterlage gegeben2). Wahrscheinlich 
mtissen wir die frtihere Fauna (bezw. das Auftreten der Masseneniwicklung) in ]iingere 
Zeiten verlegen. Von gro$er Bedeutung ist nun eine Mitteilung des Fischmeisters HOLT- 
MANN, d a g  um 1850 herum die Pectiniden in der Rinne noch h~iufiger waren, so datll die 
Helgol~inder ftir die Muscheln sogar einen eigenen Namen hatten 8). Das wiirde ftir ein 
verh~iltnism~i~ig junges Alter der heutigen Faunenzusammensetzung in der Rinne sprechen. 

Seit Bestehen der Biologischen Anstalt auf Helgoland (1892) ist die Rinnenfauna 
etwa gleich geblieben, worauf z. B. aus den Faunenbeschreibungen von HE[NCKE (1894) 
USW. ZU schliel~en ist. DE SELYS-LONGCHAMPS (1904) fand Phoronis  an der gleichen Stelle, 
wo sie auch heute ihr Kerngebiet aufweist. Prof. HAGMEIER stellte mir einige frtihere 
Bodengreifer-F~inge aus der Rinne zur Verfiigung, die in ihrer Zusammensetzung keine 
Unterschiede gegentiber den heutigen Verh~iltnissen erkennen lassen. 

7. Erkl~irung tier Sonderstellung der Rinnenfauna. 

Nach der vorhergehenden Aufteilung der Rinnenfauna in Siedlungen und Endo- 
biosen sollen jetzt zusammenfassend die gemeinsehaftlichen Ziige dieses Lebensraumes 
herausgearbeitet  werden, um durch die Verkniipfung der friiher gebrachten Einzeltatsachen 
zu einer Erkl~irung der hier vorhandenen Sonderverh~iltnisse zu kommen. 

1) Es ist m(iglich, da$ die Lebenst~tigkeit der Epibiose-Tiere selbst eine reichere Schlickanhiiufung 
bewirMe, indem durch das Strudeln usw. kleine Stromschatten oder Wirbel erzeugt wurden, die ein Ab- 
setzen des Schlickes bewirkten, der dann noch (lurch die schweren Kotballen dieser Tiere vermehrt wurde 
(vergl. S. 84). 

2) Wie mir Prof. GmeP mitteilt, sind die an der Schleswig-Holsteinischen Kiiste arbeitenden Geologen 
nach neuen Aufnahmen der Ueberzeugung, da$ alle an dieser Kiiste zu findenden Bittium reticulatum- 
Gehiiuse dem Eem entstammen. Ob dies aueh fiir Helgoland gilt, kann nieht entschieden werden. In 
friiheren Jahren ist in der Rinne auch eine Arcopagia crassa gedretscht worden (def. GRIPP). Diese Muschel 
kSnnte aus dem Eem starnrnen, jedoeh wiire aueh an postglaziale Ablagerungen (Zirphaea-Zeit) zu denken. 

3) ,Betterspetten", deutsch etwa gleich ,,Bufterkellen". 



Die Bodenfauna der Helgol~inder Tiefen Rinne. 103 

a) Artenreiehtum und Biologisches Gleichgewicht. 

Neben der faunistischen Sonderstellung der Rinne, auf die schon friiher eingegangen 
wurde und der~en nochmalige Zusammenfassung sich hier er/ibrigt, verdient  besonders der 
A r t e n  r e i c h t u m  eine abschliegende Besprechung. 

Wenn in der Rinne auch einige Tierarten - -  besonders N u c u l a -  in gr/SBerer 
Ortsdichte vorkommen, so vermSgen sie wohl der Lebensgemeinschaft  ei/~ kennzeichnendes 
Bild zu geben, jedoch kommen die anderen Arten vollauf zur Geltung. Durch die in 
groBen Mengen vorhandenen Nahrungstiere werden die riiuberischen Tiere in ihrer Ent- 
wicklung gefSrdert, und diese miissen in einem bestimmten Zahlenverh~iltnis zu ihrer 
Beute stehen; ferner ruft das reiche Artenbild der Nahrungstiere auch unter  den R~iubern 
eine groBe Mannigfaltigkeit hervor, da wir hier viele Spezialisten linden. 

Ebenso wie die Riiuber zu ihrer Beute, so miissen auch alle anderen Arten unter- 
einander in einem bestimmten Verh~iltnis stehen, und bet einer Konstanz der AuBen- 
faktoren wird ein festes b i o 1 o gi  s c h e s G 1 e i c h  g e wi  c h t  geschaffen, das nur  durch die 
jahreszeitlichen Schwankungen Aenderungen unterliegt. Natiirlich sind die Faktoren in 
den verschiedenen Jahren in ihrer Bedeutung wechselnd, zeitweise tritt ein besonders 
starker Brutfall ether Art ein, Fluktuationen wirken sich aus, immer wird es abet  in 
solchen Gebieten zu einem Ausgleich kommen, solange nicht st~indig gleichgerichtete 
Ver~inderungen einen g~inzlichen Wechsel schaffen. 

So regelt sich die reiche Fauna der Rinne in ihrem Gleichgewicht durch Faktoren, 
die wir als biologische don physikalisch-chemischen AuBenfaktoren gegeniiberstellen k5nnen. 

Es soll nun die A u s w i r k u l l g  d e r  b i o l o g i s c h e n  K o n k u r r e n z  beschrieben 
werden, wobei wir natfirlich nur einige Beispiele herausgreifen kSnnen. Wir mfissen dabei 
von der einzelnen Art ausgehen, wollen ]edoch stets die Bedeutung ftir die ganze Tier- 
gemeinschaft  im Auge behalten. 

Bet der Massenentwicklung einer Art schafft die Zahl ihrer Feinde eine obere 
Grenze. Dabei mfissen bier als Feinde nicht nur jene Tiere aufgefaBt werden, welche 
die andere Art fressen, sondern auch eine K o n k u r r e n z  in d e r  N a h r u n g  o d e r  im 
P 1 a tz  wirkt sich feindlich aus und sell zun~ichst besprochen werden. 

B e i d e -  Nahrung und Platz - -  dfirfen wir uns im Meer nicht unerschSpflich vor- 
stellen. Von den Austernb~inken ist ja bekannt,  wie ein z u  starker Ansatz von Mies- 
muscheln eine sehwere Nahrungskonkurrenz ffir die tr~igeren Austern bedeutet. (Mytilus 
filtriert das Wasser sehneller als die Auster, letztere hat  dann nur filtriertes Wasser  zur 
Verffigung; vergl. HAGMEIER, 1931). In geringerem MaBe ist dies auch in der Rinne der 
Fall, ohne dab wir doch im einzelnen die Auswirkungen dieses Faktors sicher verfolgen 
kSnnen. Von den 57 bet Station 8 im Bodengreifer gefundenen Tierarten haben 19 eine 
fisehende Ernfihrungsweise, diese machen abet  in der Individnenzabl fiber die H}ilfte des 
Bestandes aus. Hierher gehSren an erster Stelle die Muscheln, zu denen dann sedent~re 
Wfirmer, Anthozoen, Hydrozoen usw. hinzukommen (vergl. HAGMEIER, 1930 b). Es wurde 
schon die Beziehung von Nucula zu Chione beschrieben, die innerhalb der Nucula-Gemein- 
schaft in umgekehrtem Verh~iltnis zu einander stehen. Man kSnnte hier Nahrungskonkurrenz 
vermuten,  bet der Chione benachteiligt ist. Besonders beim Brutfall wfirde sich dies aus- 
wirken, da hier noch grSi~ere Junggut-Mengen im Wettstreit stehen. Auch innerhalb der 
gleichen Art finder nattirlich diese Konkurrenz staff. So mag das Fehlen eines Jahrganges 
manchmal  darauf zuriickznffihren sein, dab die iunge Brut durch die Nahrungskonkurrenz 
der ~lteren Tiere einging, ]edoch ist es klar, dab sich dies nie mit Sicherheit entscheideI1 
l~ifSt, da wir die Auswirkung der anderen Faktoren nicht im einzelnen verfolgen kSnnen. 

Wieweit sich die Platzkonkurrenz bet den endobiotisch lebenden Tieren auswirkt, 
ist ebenfalls schwer zu verfolgen:  sie ist wohl meist mit ether Nahrungskonkurrenz ver- 
kniipft ~). Besonders macht sich aber der Platzmangel bet den auf dem Boden lebenden 
Arten geltend. Vor allem die festsitzenden Tiere f inden  nut  an wenigen Punkten gute 
FortkommensmSglichkeiten. Im allgemeinen ist die Rinne durch die grofJe Zahl der ver- 
f/igbaren Festsetzungspunkte ausgezeichnet, wodurch z. T. die reiche Epifauna bedingt 
wird. Der Festsetzungspunkt mug auch in einem Gebiet liegen, wo die Gefahr der 
Verschlickung vermieden ist und giinstige StrSmungen ausreichende Nahrungsmengen 
herbeifiihren. Im Zusammenspiel dieser verschiedenartigen Faktoren entstehen bevorzugte 
oder benachteiligte Gebiete, von denen die ersteren einen besonders reichen Tierbestand 
aufweisen. 

1) Nach J. PETERSEN sollen innerhalb der Ech.-Fil.-Gemeinschaft kaum Muscheln leben kOnnen, da 
deren Junggut von den Amphiuren weggefressen wird. 
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Un te r suchen  wi r  z. B., welche  Fak to ren  z u s a m m e n k o m m e n  mlissen,  u m  dem Po lychae t en  Sabellaria 
das F o r t k o m m e n  zu e rmSgl ichen :  Zunfichst  muft ein F e s t s e t z u n g s p u n k t -  Musche lscha le  oder  Ste in  - -  vor-  
h a n d e n  und  h ie r  die Gefahr  e iner  Versch l i ekung  v e r m i e d e n  se th ;  die h e r r s c h e n d e  S t rSmung  mui~ genf igende 
Mengen  yon  SandkSrne rn  m i t  s ich ffihren, we lche  die Wfi rmer  zum Aufbau  ih re r  RShre und  zum Nahrungs-  
e rwerb  ben6t igen .  F e r n e r  mul~ die S t r6mung  ansatzre i fe  Larven  an  den  F e s t s e t z u n g s p u n k t  b r ingen ,  wo 
n i ch t  schon  ande re  Tiere (Hydrozoen, Seerosen  usw.) v o r h a n d e n  sein dtirfen, we lche  die j ungen  Boden- 
s t ad ien  un te rdr i i cken .  Hinzu k o m m e n  noeh  die v ie len  ande ren  Fak toren  - - L i c h t ,  Tempera tur ,  S a l z g e h a l t - - ,  
die n i ch t  e n t w i c k l u n g s h e m m e n d  wi rken  diirfen. Es is t  verst~indlich, daft es ffir viele  T ie ra r ten  n u r  wenige  
op t ima l  gi inst ige S te l l en  gibt,  die dann  abe r  e inen  d ich ten  Bes tand  aufweisen.  So w e r d e n  uns  die S t ruktur -  
un t e r s ch i ede  i n n e r h a l b  der  Bioc6nose erklfirlich. 

Solche ,F lecken reichster Besiedlung" linden wir bet sehr vielen Tierarten, und in 
der  Faunenliste konnte hierauf h~iufiger hingewiesen werden. In diesen Gebieten wird 
dann natiirlich die biologische Konkurrenz besonders stark einsetzen und einen Ausgleich 
schaffen. Da die Konstellation der zusammenwirkenden Faktoren leicht wechseR, ~indern 
sich auch diese Flecken (s. DAvis, 1923). Auch dutch eine besondere Konzentration junger  
Bodenstadien durch Wasserwirbel usw. werden Flecken dichter Besiedlung erzeugt, in denen 
eine starke Ausmerzung des Ueberschusses eintreten muff (s. HAGMEIER, 1930 a). 

Vor allem wird aber die Massenentwicklung ether Art durch ihre r ~ i u b e r i s c h e n  
Feinde gehemmt. Die Zahl der r~uberiscben Krebse ist z. B. v o n d e r  Menge etwa der 
Wiirmer, die ihnen als Nahrung dienen, abh~ngig. 

Die r~iuberische eurySke Schnecke Lunatia nitida kann nur in Gebieten mit einem 
reichen Molluskenbestand auftreten, und hier findet man dann viele Muschelschalen mit 
dem kennzeichnenden Bohrloch. Die Schnecke kommt in der Rinne ziemlich regelm~ilMg, 
aber  meist nur in 1- -2  Stiick auf 1/lo qm vor. Bet den Siebrestuntersuchungen wurden 
die angebohrten Schalen der einzelnen Muschel- und Schneckenarten gez~ihlt. So fanden 
sich bet Slat. 8 910 unzerbrochene Schalen (nur diese k6nnen verglichen werden,  nicht 
die Bruchstiicke) von Chione ovata, davon waren 126 angebohr t ,  d. h. also, dab von 
455 Muscheln 252 ihren Tod durch die Bohrschnecke fanden! Natiirlich sind viele der 
Museheln von Fischen zerknackt w0rden und liegen bach  dem Passieren des Darmes als 
Bruchstticke im Boden. Tro[zdem k a n n  aber  die Bohrschnecke als einer der Haupffeinde 
der  Muscheln und Schnecken angegeben werden.  

In Tabelle 22 ist das Verh~iltnis der angebohrten zu den unversehr ten  Muschel- 
schalen fiir die einzelnen Arten nach den Siebrestuntersuchungen zusammengestellt .  

T a b e l l e  22. 
Verhf i l tn is  de r  u n v e r s e h r t e n  zu den  a n g e b o h r t e n  Musche l s cha l en  (Klappen)  u n d  Sehneckengeh~iusen .  

S ta t ion  8 
Chione ovata 
Cardium fasc ia tum 
Nucula  nucleus 
Bucc inum u n d a t u m  
Nassa incrassata 
Gibbula tumida  
Lunat ia  ni t ida 
Philbert ia l inearis 
Triphora perversa 
Scala e lathrus  
Scala clathrula 

Sta t ion  3 
Chione ovata 
Spisula  solida 
Spisula  subtruncata  
Ceri thium re t ica la tum 
Tur/ i te l la  c o m m u n i s  
Acl is  m i n o r  

Station 15 

Chione ovata 
Cardium fasc ia tum 
Nucula nucleus  
Spisula so;ida 

Schalen  davon  
bezw. Geh~inse a n g e b o h r t  

910 
340 
360 

6 (klein) 
20 
27 
25 
11 

2 
7 
5 

125 
28 

5 
1 
1 
1 

110 
30 
17 
10 

126 
19 
41 

4 
6 

12 
8 

24 
4 
1 
1 
1 
1 

17 
1 

2 
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Aus der Tabeile ist auch zu ersehen, dab sogar die eigenen ArtangehSrigen an- 
gebohrt werdon (Stat. 8). Ebenso ist bet den anderen Schnecken diese Todesursache 
ziemlich h~iufig. 

Weitere jagende Tiere sind viele Echinodermen und Krebse (s. HAGMEIER, 1930b). 
Asterias z. B. fri6t Muscheln; Astropecten au6erdem Echinodermen, Krebse und Wiirmer. 
Auch die See, und Schlangensterne und die meisten Dekapodenkrebse sind gef~ihrliche 
Feinde anderer  Tiere. 

b) Das Zusammenwirken der Faktoren. 

Wenn wir als Folge des groBen Artenreichtums eine besonders stark ein- 
setzende biologische Konkurrenz darstellten, (lurch die sich die Ortsdichte der einzelnen 
Arten untereinander  regelt, so mtissen wir ]etzt noch eine Erkl~irung bringen, wie d er  
Artenreichtum und das isolierte Auftreten von Arten prim~ir zustande kommt. 

Hierfiir betrachten wir alle friiher besprochenen Faktoren als ein Gauzes, das auf 
die Fauna einwirkt. 

Es ist ein Naturgesetz, daB durch mannigfaltige giinstige AuBenfaktoren in jeglicher 
Hinsicht bevorzugte Gebiete eine grSlSere Artenzahl aufweisen als solche, in denen sich 
eine Reihe hemmender  Faktoren geltend machen, die nur wenigen angepaBten Arten ihr 
Fortkommen ermSglichen. Z u  der letzteren Gruppe geh6ren z. B. die Wattengebiete mit 
~hrer verh~ltnism~ISig geringen Artenzahl gegeniiber der riesigen Ortsdichte. Auch im 
siidSstliehen Tell der Rinne haben wir eine Siedlung, deren Tierbestand dem weiterer Ge- 
biete in der Nordsee entspricht, und auch hier sehen wir ein armes Artenbild gegeniiber 
ether gcol~en Ortsdichte, so dab ein eintSnigerer Charakter der Fauna bewirkt wird. 
Andere Teile der Nordsee weisen wieder grof~e Sandgebiete auf, d i e -  wenigstens in der 
Makrofauna - -  weitgehend steril sind, was schon in der Sandsiedlung am stidwestlichen 
Hang der Rinne zu bemerken ist. Es w u r d e  frfiher wahrscheinlich gemacht, daft die 
weichen Schlicke keinen gtinstigen Lebensraum bilden. An diese BSden sind vor allem 
Echinocardium und Amp.hiura angepa6t, die fast keine Feinde haben 1) und sich als  
weidende Tiere in ihrer Nahrung vorwiegend auf den Detritus beschr~inken; beide Momente 
wirken sieh fiir eine Massenentwicklung gtinstig aus. 

Die verschiedenartigen physikalisch-chemischen Faktoren wirken in der Rinne 
]ebensfSrdernd, und durch ihr Zusammenwirken stellt diese einen Lebensraum dar, der in 
einem verh~iltnism~i6ig kleinen Gebiet eine eigene BioeSnose besitzt. Al|e giinstigen Fak- 
toren wiirden hier nichts niltzen, wenn sich einige hemmende zu stark geltend machen 
wiirden, und wahrscheinlich h~itte die ganze Rinne ein &hnliches Faunenbild wie an ihrem 
siid6stlichen Hang, wenn sie entsprechend diesem Gebiet ebenfalls den weichen Schlick 
enthal ten wiirde~ Sieher sind aueh nieht alle Faktoren ffir das Auftreten einer Art wiehtig; 
die einen f6rdern diese, die anderen jene, in ihrer Mannigfaltigkeit sehaffen sie aber die 
gro6e Artenfiille. 

Durcb die geschilderten Verhfiltnisse ist uns ein Schliissel zur Erkl~irung der 
faunistischen Besonderheiten der Rinne gegeben, obgleich gesagt werden muB, dab ftir 
manche Erscheinungen aucb noch andere Ursachen geltend sein miissen. Wenn wit auch 
das stidSstliche weiche Schlickgebiet mit Amph&ra als auBerhalb der [iergeographischen 
Grenze der Rinne ]legend bezeichnet haben, so nimmt doch auch dieses Gebiet an der 
Sonderstellung der ganzen Rinne tell, was schon durch den Hinweis auf das hier auf 
einen kleinen Platz zusammengedr~ingte Massenvorkommen von Phoronis miHleri best~itigt 
wird. Nun erleidet ja diese eine strudelnde Ern~hrnngsweise fiihrende Art keine Nahrungs- 
konkurrenz durch die sonst hier vorkommenden Tiere. Vielleicht kann sich Phoronis 
nur  in den weichen Schlick eingraben, w~ihrend der schillreiche Rinnenboden zu hart  ist, 
sicher spielen aber noch eine Reihe anderer Faktoren mit, die wohl die gleiehen wie die 
in der Rinne wirksamen sind, nnr dab sie hier dutch eine bestimmte Konstellation gerade 
fiir das Vorkommen yon Phoroiffs gtinstig sind. Auch manche Holothurien leben bevorzugt 
in diesem Gebiet. Auseinanderzuhalten hiervon sind aber jene Tierarten, die zur Amphiura- 
Endobiose gehSren und hier noeh die gleichen EntwicklungsmSglichkeiten wie in den be- 
nachbarten Meeresgebieten finden. 

Wenn auch die in der Rinne isoliert vorkommenden Arten dieses Gebiet kenn- 
zeichnen und besonders hervorgehoben wurden, so soll doch noch einmal darauf  hinge- 

1) Amphiura and Eehinocardium bilden nach BLEGVAD (19~0) n u r  ein zwei~klassiges Scho]lenfutteL 
Von Echinocardium werden wohl nur ganz junge Tiere als Noffntier gefressen und von Amphiura meist 
nur die leicht regenerierbaren Arme abgebissen. 

14 
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wiesen werden, daft wir hier auch viele Tiere finden, die in den umliegenden Meeres- 
teilen ebenfalls h~iufig sind, also auch in anderen Endobiosen vorkommen. Auf die Ver- 
breitung dieser Leitformen drifter Ordnung und Begleitformen ist in der Faunenliste ein 
gegangen worden. 

Es wurde am Anfang gesagt, daft nach einem Naturgesetz Gebiete, die dutch die 
Mannigfaltigkeit der Auffenfaktoren begtinstigt sind, eine groffe Artenzahl aufweisen, und 
hierdurch wurde das reiche Artenbild in der Rinne erkl~irt. Fiir das Siiffwasser hat 
THIENEMANN (1918 und 1920) zwei ,,biocoenotische Grundtatsachen" aufgestellt ~), die nach 
den obigen Ausftihrungen auch ftir den Meeresboden Geltung haben miissen. Die erste 
Grundtatsache kann zur Erkliirung der Artenfiille der Rinne angeftihrt werden, w~ihrend 
die zweite ftir die weiten Schlickgebiete der Nordsee zutrifft~). D i e  U n t e r s c h i e d e  
z w i s c h e n  d e r  T i e r w e l t  d e r  R i n n e  u n d  d e n  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  d e r  
u m g e b e n d e n  M e e r e s g e b i e t e  w e r d e n  d a d u r c h  a l s  g e s e t z m ~ i f f i g e ,  d u r c h  d i e  
v e r s c h i e d e n e  G u n s t  d e r  F a k t o r e n  b e d i n g t e ,  d a r g e l e g t .  

D. Schluflbemerkungen 
fiber einige Angriffe auf die marine Assoziationslehre. 

Die Grundlage der vorlicgenden Arbeit bilden die F~inge mit dem Petersen- 
Bodengreifer. In neuester Zeit sind nun von A. LINDROT~ (1935) grunds~itzliche Einw~inde 
gegen die Zuverl~issigkeit dieser Fangmethoden und gegen die auf der Bodengreifermethodik 
begrtindete marine Assoziationslehre gemacht worden, auf die hier wenigstens ganz kurz 
eingegangen werden soll. 

LINDROTn stiitzt sich auf eigene Bonitierungen im Gullmars-Fjord und diskutiert 
besonders die Untersuchungen MOLANDER'S (1928), kritisiert aber auch die Arbeiten PETERSEN'S, 
BLEGVAD'S, HAGMEmR'S USW., denen er ,Uebertreibungen beim Systematisieren der analy- 
sierten Siedlungen" vorwirft. Ein solcher Standpunkt durfte bei einer Untersuchung, die 
sich an die vorhergehenden anschliefft und auf die LINDROTH seine Kritik wohl auch aus- 
dehnen wtirde, nicht gleichgiiltig lassen. Einzelne von LINDROTH gebrachte Beispiele der 
Unsinnigkeit friiherer Assoziationsaufstellungen mSgen ihre Berechtigung haben und auf 
anf~ingliche Uebertreibungen in diesem iungen Forschungszweig zurtickzuftihren sein. 
Sie aufgedeckt zu haben, stellt ein Verdienst dar. Es ist hier aber nicht der Platz, 
frtihere Arbeiten daraufhin zu untersuchen und zu werten, sondern hier geht es um 
das Grunds~itzliche. 

Zun[ichst die Zuverl~issigkeit der Fangmethoden: Jedes Fangger~it hat seine Nach- 
teile, und auch die Erfassung der Endobiose dutch den Petersen-Bodengreifer ist nicht 
absolut quantitativ - -  ganz abgesehen yon Fehlern, die sich beim Sieben usw. einstellen, 
obgleich es auch tibertrieben ist, wenn L~NDROTH sagt, daff das ,Untersuchungsgebiet nur 
in aufgewtihlten 0,1 qm-Fragmenten zum Vorschein kommt". Ein einzelner Fang kann 
nie repr~isentiv sein, und deshalb lehne ich auch mit LIND~OTH eine Hinaufmultiplizierung 
yon 1--3 Proben auf 1 qm ab. HAGMEmR hat dies nur getan, wenn er mindestens 5 F~inge 
zusammenfassen konnte. In Tabelle 13 sind 10 F~inge yon Station 8 zusammengestellt, 
5 davon stammen von einer Ausfahrt. Die Schwankungen in der Individuenzahl auch der 
h~ufigsten Arten sind verh~Utnism~it~ig hoch: darauf sei eigens hingewiesen. Es ist ja in 
der vorliegenden Arbeit st~indig auf Fleckbildungen innerhalb der Siedlungen aufmerksam 
gemacht worden. Die Unterschiede sind nicht durch die Fangmethoden bedingt, sondern 
entsprechen den nattirlichen Verh~iltnissen. Es ist klar, daff eine Verallgemeinerung auf 
Grund einzelner F~inge mit grSffter Vorsicht geschehen muff, wie es notwendig ist, daff 
viele F~nge aus einem engen Stationsnetz verglichen werden; ich hoffe aber, daff dann 

1) I. ,,Je var iabler  die Lebensbedingungen einer  Lebensst~itte, um so g r ~ e r  die Artenzahl  der zu- 
gehtirigen Lebensgemeinschaf t" .  

II. , J e  grSfier die Einseit igkeit  in den Lebensbedingungen,  um so ar ten~rmer die Bioc6nose" und 
, J e  mehr  sich die Lebensbedingungen eines Biotops vom Normalen und ftir die meis ten Organismen Opt imalen 
enffernen, um so artenfirmer wird die Bioctinose, um so gleichf~irmiger und um so charakteris t ischer  wird 
sie, in um so gr(ii~erem Individuenreichtum treten die einzelnen Arten auf". 

2) Eine wei tere  yon THIENEMANN aufgestel l te  Tatsache , J e  kleiner  ein dutch gleiche e inhei t l iche  
Lebensbedingungen aus dem umgebenden  Gel~inde herausgeschobenes Gebiet  ist, um so kleiner  ist wohl  
stets auch die Zahl der Organismenarten, die es bewohnen"  trifft  nu t  ffir das Siii~wasser zu, da bier  die 
Mtiglichkeit der Einwanderung neuer  Formeu beschr~inkter ist. Im Meer ist  durch die Zufuhr planktonischer  
Stadien die Verbrei tung einer Art  wesenfl ich erleichtert ,  so dat3 auf  dem verh~iltnismiii~ig k le inen  Raum der 
Rinne eine grot~e Artenfti l le - -  entsprechend den opt imalen Lebensbedingungen - -  bes tehen kama. 
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auch die Bearbei tung der Tiefen Rinne zeigt, d a f e s  am Meeresboden Tiergemeinschaften 
gibt, die sich verh~iltnism~ifig scharf voneinander  abgrenzen lassen. Die Aufstellung 
dieser BiocSnosen kann nur  auf Grund der Fauna geschehen, und das Aussuchen von 
L e i t f o r m e n - -  so subjekt iv es ist - -  ist der Weg dazu. Eine weitere Forschung wird 
uns noch mehr  Unterlagen bieten, durch welche die bisher aufgestellten BiocSnosen 
korrigiert werden, der eingeschlagene Weg dazu bleibt damit aber  richtig. Tiergemein- 
schaften stellen eine innere Einheit dar, die durch die Summe aller Faktoren bestimmt 
ist; einzelne auf diese Bioc5nose beschr~inkte Arten dienen als Leitformen, sie besteht 
]edoch aus der Summe aller Tiere, eben der Gemeinschaft. Damit hat LINDROTH recht:  
,Charakterar ten  beweisen gar nicht die Existenz der Assoziationen, sie setzen sie voraus" .  
D a f  solche Einheiten bestehen, haben viele Untersuchungen ergeben, ihre Grenzen sind 
natiirlich - -  Tie  iiberall - -  f l iefend,  sind keine Linien sondern S~iume. So kann von keinem 
,,gerade mystischen Glauben an die Einheit und die Grenzen der Assoziation" (LINDROTH) 
die Rede sein. LINDROTH betont auch, dal~ PETERSEN nicht der Ansicht ist, d a f  jede 
faunistische Einteilung ohne weiteres zur Assoziation ffihrt, und d a f  der Sprung zwischen 
der  faunistischen Methode und dem 6kologischem Ergebnis nur zu vernachl~issigen ist, wenn 
die Lebewel t  aus abgegrenzten Gemeinschaften besteht. Dat~ dies berechtigt  ist, dazu 
sollte die vorliegende Arbeit beweisend beitragen. Hier wurden auch die chemisch-physi- 
kalischen Faktoren besonders herausgearbeitet ,  die als ,,~iuferes Milieu" die Fauna  be- 
stimmen. Ganz besonders wurde  aber  auch auf die ,,biotischen Faktoren",  d. h. Konkurrenz 
und Zusammenleben der Tiere, hingewiesen, wenn diese auch viel schwerer zu erfassen 
sind. LINDROTH schreibt:  ,Die  biotischen Faktoren binden nicht die Grundeinheiten der 
Faunistik, die Arten, sondern die Grundeinheiten der Oekologie, die Lebensformen zu- 
sammen".  Es ist aber ein Irrtum, daraus den Glauben , an  natfirlich abgegrenzte 
Vegetationseinheiten innerhalb einer solchen Vegetation "1) als , re ine Mystik" zu be- 
zeichnen. Wir sind fiber die Beziehungen der Tiere untereinander  noch viel zu wenig 
unterrichtet, kSnnen sie feststellen, aber oft nicht erkl~ren, dtirfen ihnen aber  keine neben- 
s~ichliche Bedeutung zuschreiben, Tie LINDROTH es will. 

Eine genauere Auseinandersetzung mit LINDROTH'S Aufsatz m u f  einer sp~iteren 
Arbeit fiberlassen bleiben, dieser zeigt aber, Tie vorsichtig man bei der Deutung der Fang- 
ergebnisse spin mut~; dat~ diese Vorsicht in der vorl iegenden Arbeit  gewaltet  hat, hoffe 
ich gezeigt zu haben.  HAGME1ER'S Ausdruck ,,Siedlungen" ist ja zun~chst rein beschreibend- 
faunistisch. Dat~ die daraus abzuleitenden BiocSnosen berechtigt sind, daran halten wir  
trotz LINDROTH'S Augriffen fest. 

In seiner Zusammenfassung'  fiber die Wichtigkeit quantitativer Untersuchungen der 
Bodenfauna hebt  Ses (1935) hervor ;  ,The communities are not at all biocoenoses, 
though they  may  perhaps, when investigated in more detail, be divided into biocoenoses". 
Er weist  auch auf die Beziehung zwischen der Fauna und manchen 5kologischen Faktoren - -  
vor allem des Bodens - -  hin und schl~igt Pine neue Benennung der Gemeinschaften nach 
ihrer Verbrei tung und der Bodenart  vor. Den gleichen Gedanken hatte schon DAVIS (1925), 
der dadurch vermeiden wollte, dab eine Siedlung zu einer Bioc5nose gerechnet  wfirde, 
ohne d a f  (lie Leitformen dort gefunden werden. DAVIS' Einteilnng der BSden ist zu ein- 
seitig und ohne Hinblick auf die fibrigen noch die Bioc5nosenverteilung best immenden 
Faktoren. Es ist daher nicht m5glich, dab , the simple number  of the soil group will show 
what  species may  be expected therin" (DAVIS, 1925, S. 17). Nur hat PETERSEN den Einfluf  
des Bodens wohl untersch~itzt, und in der vorliegenden Arbeit ist gerade die Untersuchung 
des Sedimentes und dessen Beziehungen zur Faunenverte i lung sehr in den Vordergrund 
gestellt  worden. Vielleicht wird es sp~iter bei einer genaueren Kenntnis der wirkenden 
Faktoren m5glich spin, die BiocSnosen mit Namen zu belegen, die in urs~ichlicherem 
Zusammenhang mit den die Gemeinschaften schaffenden Kr~iften stehen, als dies durch die 
bisher tiblichen, zun~ichst rein beschreibenden Namen yon Leitformen geschieht. 

Auch STEPHEN (1934) hat  die Bioc5nosen-Einteilung yon PETERSEN angegriffen, 
wfihrend er diese in einer frfiheren Arbeit  anerkannt  hatte. Wir stimmen mit der Ant- 
Tor t  von BLEGVAD (Journ. d. Conseil, IX 3, 1934) auf diese Kritik fiberein, so dal~ hierauf 
verwiesen  sei. 

Ganz allgemein kann gesagt  werden, daft die Einteiluug der Bodenfauna in Ge- 
meinschaften eine natfirliche ist und den richtigen Weg darstellt, der uns einmal zur 
Kenntnis der Lebens- und Umsatzverh~iltnisse ganzer Meere fiihren wird. Gerade auf 
diesem Gebiet steht der marinen Oekologie noch Pin reiches Arbeitsfeld often. 

1) Der Ausdruck ,Vegetation" als Zusammenfassung aller Tiere und Pflanzen Pines Lebensraumes 
ist abzulehnen, da e r i m  allgemeinen Sprachgebrauch ftir die Flora verwendet wird. 

14" 
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E. Zusammenfassung. 
1. Nach ether einftihrenden Darstellung der Sonderverh~ltnisse der Bodenfauna in der 

Tiefen Rinne bet Helgoland und einer Schriftentibersicht wird die Technik der Aufien- 
arbeiten beschrieben. Die Stationen wurden nach der Schnittmethode im Unter- 
suchungsgebiet verteilt and die mit dem PETERSEN-Bodengreifer ('i10 qm) gewonnenen 
Bodenproben in einem Siebsatz, dessert feinste Maschenweite 1 mm betrug, ausgesiebt. 

2. Die Unterlage ftir die Untersuchung des Lebensraumes bildete eine neue Tiefenkarte, 
die auf Grund eigener Echolot-Vermessungen gezeichnet wurde. Danach stellt die 
Rinne eine langgestreckte Einsenkung in durchschnittlich 2,5 Sm Abstand von Helgoland 
dar, die sich im Westen und Stiden nut langsam verflacht, dagegen im Norden einen 
steileren Hang aufweist. 

3. Bet der Untersuchung der hydrographischen Verh~iltnisse werden zuniichst die allge- 
meinen StrSmungen der Nordsee beschrieben. Helgoland liegt in der Konvergenzzone 
zwischen dem salzreichen Nordseewasser und dem zeitweise yon Sfiden vorstot~enden 
salzarmen Elbwasser. Das Eindringen des letzteren in die Vertiefung der Rinne wird 
verhindert, und durch die morphologische Gestalt dieses Gebietes kann sich hier salz- 
retches Wasser halten. Damit wird erstens das Auftreten von gegen Aussfii~ung 
empfindlichen Tieren erm6glicht, zweitens ist den in dem salzreichen Wasser ent- 
haltenen plauktonischen Entwicklungsstadien von Bodentieren eher Gelegenheit ge- 
boten, hier zum Bodenstadium tiberzugehen. Durch die Sammlung einzelner salzreicher 
,Wasserblasen" wird die Rinne zur Larvenfalle, durch die das Vorkommen yon sonst erst 
wieder in weit entfernten Gebieten lebenden Bodentieren erkl~rt wird. Diese Ver- 
h~iltnisse werden durch die eigenen hydr0graphischen Untersuchungen, die eine zeit- 
weise deutliche Schichtung des Wassers zeigen, uud gelegentliche Planktonbeobachtungen 
gekliirt. In manchen Zeiten auftretende ,,Ausr~iumstr5mungen" verhindern den Absatz 
feinen Schlickes, und der starke Gezeitenstrom bewirkt den Sauerstoffreichtum auch 
tier tieferen Rinnenschichten. 

4. Am Aufbau des Sedimentes haben die feinen KorngrSf~en nur einen geriugen Anteil, 
dagegen ist die Sandkomponente grSt~er. Zur Feststellung dieser Verh~iltnisse dienten 
geologische Korngr5fienbestimmungen und Siebungen der Bestandteile tiber 2 mm. 
Die Zusammensetzung der einzelnen Fraktionen wird beschrieben. Besonders ge- 
kennzeichnet wird der Boden der Rinne durch die groi~en Schillmengen, die ihn eine 
Sonderstellung innerhalb der Nordsee einnehmen lassen. Die Untersuchung der 
grSberen Bestandteile wurde durch die Siebrestbestimmungen erglinzt. Der Anteil 
der Steine ist sehr gering und wohl nur durch diluviale Ablagerungen bedingt. Es 
handelt sich vorwiegend um Geschiebe. 

Die Farbe des Schlickes wird nach der Farbtonleiter yon OSTWALD festgestellt 
und beschrieben. 

Die im Boden enthaltenen Nahrungsstoffe haben ihren Ursprung vorwiegend 
in der Ablagerung von Algen, die hier zusammengeschwemmt werden, was durch 
Jodanalysen des Bodens best~itigt wird. Der dadurch gebildete Detritus wird als be- 
sonders nahrungsreich angesehen. 

Eine Karte der Bodenverteilung in der Rinne zeigt die einzelnen Komponenten. 
Von Sfidosten dringt ein Gebiet weichen, schillfreien Schlickes in die Rinne vor. 

5. Die Theorien tiber die Entstehung der Rinne werden erSrtert. In allen F~illen ist die 
Ausarbeitung der heutigen morphologischen Gestalt postglazial. 

6. In dem Abschnitt fiber die Tierbesiedlung der Rinne wird nach technischen Vor- 
bemerkungen eine Faunenliste aufgestellt, die 5kologische Bemerkungen fiber die 
einzelnen Arten enth~ilt und die Tiere der E p i - u n d  Endobiose trennt. Auch die 
nicht im Bodengreifer festgestellten Arten werden nach Dretschfiingen usw. berfick- 
sichtigt. 

7. Die Verbreitung und Oekologie von Nucula nucleus, Chione ovata, Ophiura albida, 
Amphiura filiformis, Echinocgamus pusHlus und Pectinaria koreni werden behandelt. 

8. Durch den Aufbau der aus FremdkSrpern hergestellten tierischen RShren ergeben 
sich verschiedene Beziehungen zum Sediment. Den st~irksten Anteil haben KorngrSt~en 
yon 0.25--0.5 mm. 

9. Nach einer Uebersicht fiber die syn5kologisehen Fachausdrticke und die Berechtigung 
dieser Einteilungen werden 6 Siedlungsgebiete in der Rinne herausgearbeitet, die 
durch die Verbreitung yon Nucula nucleus, Amphiura filiformis und Echinocyamus 
pusillus gegeben sind. 
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10. H i e r a u f  a u f b a u e n d  wi rd  e ine  n e u e  Bioc6nose ,  die Nucu la  n u c l e u s - G e m e i n s c h a f t ,  auf -  
geste l l t ,  die den  B o d e n  fas t  de r  g a n z e n  R inne  e inn immt .  Le i t f o rm  e r s t e r  O r d n u n g :  
Nucula nucleus. L e i t f o r m e n  zwei te r  O r d n u n g :  Chione ovata, Cardium fasciatum, 
Lepidopleurus asellus, Gibbula tumida, Scala clathrus, Portunus pusillus. 

In  diese  BiocSnose  dr ing t  im Sf id0sten eine A m p h i u r a - G e m e i n s c h a f t  vor ,  d ie  
d u t c h  s te l lenweise  V e r m i s e h u n g e n  mi t  de r  N u c u l a - G e m e i n s c h a f t  a b w e i c h e n d e  Siedlungs-  
g e b i e t e  der  l e t z t e r en  schaff t .  

Die re iche  Ep ib iose  wi rd  auf  G r u n d  y o n  Be i fang l i s t en  y o n  K u r r e n f ~ n g e n  k u r z  
in i h r e r  Z u s a m m e n s e t z u n g  besch r i eben .  

11. Die A m p h i u r a - G e m e i n s e h a f t  ha t  in der  R inne  ih ren  K e r n  in d e m  we ichen  Schl ick a m  
Sf idos thang;  die N u c u l a - G e m e i n s c h a f t  deck t  sich mi t  der  V e r b r e i t u n g  des  schi l l re ichen 
Bodens .  A u c h  B e z i e h u n g e n  zur  N a h r u n g s v e r t e i l u n g  w e r d e n  da rge leg t .  

121 Die B e z i e h u n g e n  der  N u c u l a - B i o c S n o s e  zu den  u m l i e g e n d e n  M e e r e s g e b i e t e n  m a c h e n  
sich besonde r s  d u t c h  den  L a r v e n t r a n s p o r t  b e m e r k b a r .  Die Ech inoca rd ium-F i l i f o rmi s -  
u n d  die Venus  g a l l i n a - G e m e i n s c h a f t  b i lden den  e n g e r e n  L e b e n s r a u m ,  in den  die R inne  
mi t  i h re r  e i g e n e n  E n d o b i o s e  als F r e m d l i n g  e ingesch lossen  ist. D a g e g e n  b e s t e h e n  fas t  
k e i n e  B e z i e h u n g e n  zur  L i t o r a l f a u n a  des Helgol~inder Felssockels .  

13. Besonde r s  ausf f ihr l ieh  wi rd  die Z u s a m m e n s e t z u n g  des  Schills un t e r such t ,  und  die h i e r  
e n t h a l t e n e n  Res te  von  nicht  l ebend  g e f u n d e n e n  T ie ren  w e r d e n  z u s a m m e n g e s t e l l t .  Die 
V e r t e i l u n g  der  Sch i l l typen  deck t  sich mi t  der  V e r t e i l u n g  der  h e u t i g e n  S ied lungsgeb ie t e .  
Gegen f ibe r  der  a l l geme in  h e r r s c h e n d e n  Ansicht ,  daI~ die Scha l en  in de r  Rinne  aus  den  
u m l i e g e n d e n  M e e r e s g e b i e t e n  zusammengesp~ i l t  sind, wird  eine a u t o c h t h o n e  L a g e r u n g  
des  Schills  a n g e n o m m e n .  

I m  S e d i m e n t  sind v ie le  Scha l en re s t e  y o n  Musche ln  en tha l t en ,  die h e u t e  s e h r  
se l ten  oder  ga rn ich t  in de r  R inne  l eben  ( b e s o n d e r s  A u s t e r n  und  Chlamys varia). 
D a r a u s  wird  auf  eine f r i iher  h ie r  b e s t e h e n d e  " C h l a m y s - G e m e i n s c h a f t  mi t  A u s t e r n "  
gesch lossen ,  so da$  also e ine  Faunen~ inde rung  s t a t t g e f u n d e n  hat .  De r  le tz te  R e s t  
d ieser  A u s t e r n - C h l a m y s - B a n k  ist  v ie l le icht  die Helgol~inder A u s t e r n b a n k .  

14. D e r  A r t e n r e i c h t u m  der  R i n n e n f a u n a  wird  du rch  die mannigfaltigen, gf ins t igen Auf ien-  
f a k t o r e n  erkl~irt, die v i e l en  T ie ren  h ie r  L e b e n s m S g l i c h k e i t e n  b ie ten ,  a b e r  k e i n e r  A r t  
ein U e b e r g e w i e h t  e rmSgl ichen ,  d a  h ier  die b iologisehe K o n k u r r e n z  b e s o n d e r s  s t a rk  
einsetzt .  Die A u s w i r k u n g  d iese r  K o n k u r r e n z  und  die T~itigkeit der  r~iuber ischen Tiere  
w e r d e n  an  m e h r e r e n  Beisp ie len  gezeigt .  

Die , b iocSno t i s chen  G r u n d t a t s a c h e n "  THIENEMANNS w e r d e n  als auch  ffir die 
M e e r e s b o d e n f a u n a  gfiltige da rge l eg t  u n d  die Un te r sch i ede  zwisehen  der  T ie rwel t  de r  
R inne  u n d  den  L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  a n d e r e r  Geb i e t e  der  Nordsee  als gesetzm~it~ig 
a n g e s e h e n .  

15. Es  w e r d e n  einige n e u e r e  Angr i f fe  auf  die Method ik  der  B o d e n g r e i f e r - U n t e r s u c h u n g e n  
und  die d a r a u f  beg r f inde t e  m a r i n e  Assoz ia t ions leh re  - -  b e s o n d e r s  y o n  LINDROTH - -  
b e h a n d e l t  und  zur f i ckgewiesen .  

Zu w~insehen ist e ine  g e n a u e r e  Kenn tn i s  der  die V e r t e i l u n g  der  BioeSnosen  
b e w i r k e n d e n  Fak to ren ,  die e ine  urs~iehlichere B e n e n n u n g  der  G e m e i n s c h a f t e n  er-  
mSgl iehen  w~irde. 

F. Schriftenverzeichnis. 

ALBERT, R. u. M. KRAUSE: 1919. Untersuchungen deutscher Seetange. Chemiker-Zeitung 25. 
ANDRI~E, K. : 1920. Geologie des Meeresbodens IL 
ANGEL, E. : 1936. Prosobranchia. Grimpe & Wagler, Tierw. d. Nord- u. Ostsee IX b. 
- - :  1937. Wie bohrt Natica ? Biol. Ztblt. 57. 
ARNDT, W. : 1928. Porifera, Schw~imme, Spongien. Dahl: Tierw. Deutschl. 4. 
BALSS, H.: 1926. Stomatopoda u. Decapoda. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- u. Ostsee X h. 
- - :  1930. Wanderungen bei Decapoden. Ergebnisse d. Biologie 6. 
BERNDT, W. : 1903. Zur Biologie und Anatomie von Alcippe lampas. Ztschr. f. wiss. Zoologie 74. 
BLEGVAD, H. : 1914. Food and Conditions of Nourishment among the communities of invertebrate animals 

found on or in the sea bottom in Danish waters. Report Dan. Biol. Station 22. 
- - :  1916. On the Food of Fish in the Danish Waters within the Skaw. Ebenda 16. 
- - :  1926. Continued Studies on the Quantity of Fish Food in the Sea Bottom. Ebenda 31. 
- - :  1928a. Quantitative Investigations of Bottom Invertebrates in the Limfjord 1910--1927 wi~h Special 

Reference to the Plaice-Food. Ebenda 34. 
- - :  1928b. Methoden der Untersuchung der Bodenfauna des Meerwassers. Abderhalden: Handb. d. biol. 

Arbeitsmethoden. Lief. 256. Abt. IX, Teil 5. 
- - :  1930. Quantitative Investigations of Bottom Invertebrates in the Kattegat with special Reference to the 

Plaice Food. Report Dan. Biol. Station 36. 



110 Hubert  Caspers 

BOHNECKE, G. : 1922. Salzgehalt  und Strt imungen der Nordsee. Vertiff. d. Inst. f. Meereskunde (N. F.) A 10, 
Berlin. 

~ :  1927. Der jfihrliche Gang des Salzgehaltes in der Nordsee. Ebenda 17. 
BORG, F . :  1930. Moostierehen oder Bryozoa. Dahl :  Tierw. Deutschl. 17. 
BORLEY, J. O. : 1923. The marine deposits of the  southern North Sea. Fishery-Invest .  London, II 4 6. 
BOYSEN JENSEN, P.: 1914. Studies concerning the  organic matter  of the  Sea Bottom. Report  Dan. Biol. 

Station 22. 
- - :  1919. Valuation of the Limfjord I. Studies on the  Fish-Food in the  Limfjord 1909--1917. Ebenda 26. 
BROCtt, I t . :  1928. Hydrozoa. Dahl :  Tierw. Deutschl.  4. 
BOCKMANN, A. : 1930. Mantelt iere oder Tunicata. Ebenda 17. 
Bt~RGER, O. : 1904. Nemertini.  Das Tierreich 20. 
CORt, C. : 1930. Kamptozoa. Dahl:  Tierw. Deutschl. 17. 
- - :  1932. Phoronidea.  Grimpe & Wagler :  Tierw. d. Nord- u. Ostsee VIIc .  
DAVIS, F. M.: 1923. Quanti tat ive Studies on the Fauna of the Sea Bottom. Nr. 1. - -  Prel iminary Invest igat ion 

of the Dogger Bank. Fishery Invest.  London, II 6 2. 
- - :  1925. Quanti tat ive Studies on the Fauna of t h e  Sea Bottom. Nr. 2. - -  Results of the  Invest igat ions in 

the  Southern North Sea 1921--24. Ebenda 8 4. 
EKMAN, S . :  1935. Tiergeographie des Meeres. Leipzig, 
EHRENBAUM, E . :  1894. Der Helgolfinder Hummer,  eta Gegenstand deutscher  Fischerei.  Wissensch. Meeres- 

unters.  N. F. Abtl. Helg. 1. 
- - :  1936. Naturgeschichte und wirtschaft l iche Bedeutung der Seefische Nordeuropas.  Handb. d. Seefischerei  

Nordeuropas: II. 
FAUVEL, P. : 1923. t)olych~tes errantes. Faune de France, 5, Paris. 
- - :  1927. PolychStes s~dentaires. Faune de France, 16, Paris. 
FELLENBERG, TH. V.:  1926. Das Vorkommen, der Kreislauf und der Stoffwechsel des Jods. Ergebnisse der 

Physiologie 25. 
FISCHER, W. : 1925. Echiuridae,  Sipunculidae, Priapulidae. Grimpe & Wagler :  Tierw. d. Nord- u. Ostsee VId .  
FORD, E.: 1923--25. Animal  Communit ies  of the Level  Sea-bottom in the  Waters adjacent  to Plymouth.  

Journ.  Mar. Biol. Ass. N. S. 13. 
FRANZ, V.: 1910. Uebe r  die Erniihrungsweise einiger Nordseefische, besonders der Scholle. Wissensch. 

Meeresunters. N. F. Abt. Helg. 9. 
FRIEDERICHS, K. : 1930. Die Grundfragen uad Gesetzm~l~igkeiteu der land- und forstwissenschaft l ichen Zooiogie. 

1. Bd. Oekologischer Tell. Berlin. 
- - :  1937. Oekologie als Wissenschaft  v o n d e r  Natur oder Biologische Raumforsehung. Bios 7. 
FRIEDRICH, H. : 1936. Nemertini .  Grimpe & Wagler:  Tierw. d. Nord- u. Ostsee IV d. 
GESSNER, H. : 1931. Die Schl~immanalyse. Kolloidforsch. in Einzeldarstellungen. 10, Leipzig. 
GISL~N, T. : 1930. Epibioses of the Gullmar Fjord I. A study in marine Sociology. Kris t inebergs Zool. Star. 

1877--1927. Uppsala. 
- - :  1930. Epibioses of the  Gullmar Fjord II. Ebenda. 
GOEDECKE, E.: 1936. Beitr~ige zur Hydrographie der sfidlichen Nordsee. Arch. d. deutschen Seewarte  37. 
GRIPP, K. :  1937. Die Ents tehung der Nordsee. In :  Das Meer in volkst i imlichen Darstellungen. 5: Werdendes  

Land am Meer. 
GUSTAFSON, G. : 1935. The distribution of Phoronis miilleri on the Swedish West  coast. Arkiv f6r Zoologie 28. 
HAAS, F.:  1926. Lamellibranchia.  Grimpe & Wagler:  Tierw. d. Nord- u. Ostsee IX d. 
:HAGMEIER, A.: 1925. Vorlfiufiger Bericht  fiber die vorbere i tenden Untersuchungen der Bodenfauna der 

Deutschen Bucht mi t  dem Petersen-Bodengreifer .  Ber. d. Deutschen wiss. Kommission f. Meeres- 
forschung N. F. 1. 

- - :  1930a. Eine Fluktuat ion yon Mactra (Spisula) subtruncata da Costa an der ostfr iesischen Ktiste. 
Ebenda 5. 

- - :  1930b. Die Ziichtung verschiedener  wirbelloser  Meerestiere. Abderha lden:  Handb. d. biol. Arbeits- 
methoden  Abt. IX, Tell 5. 

- - :  1930c. Die Besiedelung des Felsstrandes und der Klippen yon Helgoland. Tell I. Der Lebensraum. 
Wiss. Meeresunters.  N . F .  Abt. Helg. 15. 

- -  : 1931. Wissenschaftliche Forschung und praktische Wirtschaft  auf den fiskalischen Austernb~inken. Ztschr. 
, ,Nordelbingen" 8. 

- -  U. J. HINRICHS: 1931. Bemerl:ungen fiber die Oekologie yon Branchiostoma lanceolatumund das Sediment  
se ines  Wohnortes.  Senekenbergiana 13. 

- -  u. R. K~NDLER: 1927. Neue Unte isuchungen im nordfriesischen Wat tenmeer  und auf den fiskalischen 
Austernb~iuken. Wiss. Meeresunters. N . F .  Abt. Helg. 16. 

HARTLAUB, C. : 1894. Die Coelenteraten Helgolands. Ebenda 1. 
- - :  1897. Die Hydromedusen Helgolands. Ebenda 2. 
HARTMEYER3 R.: 1908. Die Ascidien von Helgoland. Ebenda 8. 
HECI:, H. L. : 1932. Die Eem- und ihre begle i teuden Junginterglazialablagerungen bet Oldenbfittel in Holstein. 

Arch. Preui~. Geol. Landesanstalt  N. F. 140. 
HEINCKE, FR.: 1894. Die Mollusken Helgola ,ds .  Wiss. Meeresunters. Abt.  Helg. N. F. 1. 
- - :  1897. Nachtr~ige zur Fisch- und Molluskenfauna He lgo lands .  Ebenda 2. 
HERTLING, H. : 1928. Untersuehungen fiber die Ernfihrung von Meerestieren. I. Quanti tat ive Nahrungs- 

untersuchungen an Pleuronektiden und einigen anderen Fischen der Ostsee. Ber. d. Deutschen 
wiss. Kommission f. Meeresforschung N. F. 4. 

- - :  1934: Kamm-Muscheln bet Helgoland. Natur u. Volk 64. 
HESSE, R.: 1924. Tiergeographie auf 5kologischer Grundlage. Jena.  
HESSEN, K.: 1929. Karten der StrSmungen in der N~ihe yon Helgoland. Veriiff. d. Marine-Observatoriums 

in Wilhelmshaven.  
HIRASAKA, K.: 1926--1927. Notes on Nucula. Journ. Mar. Biol. Ass. (N. F.) 14. 
HOFFMANN, H.: 1926. Opisthobrauchia. Grimpe & Wagler :  Tierw. d. Nord- u. Ostsee IX c: 
HUNT, O. D. : 1923--25. The Food of the  Bottom Fauna of the Plymouth  Fishing Grounds. Journ.  Mar. 

Biol. Ass. (N. S.) 13. 



Die Bodenfauna der Helgol~inder Tiefen Rinne. 111 

JEFFREYS: 1862--69. British Conchology 1--5. 
JF_~S~N, AD. J. u. R. SPXRCK: 1934. Bloddyr II. Saltvandsmnslinger. Danmarks Fauna, Kopenhagen. 
JOHANNSE~, A. C.: 1901. Om Aflejriugen af Molluskernes Skaller i Inds~er og i Hayer. Vidensk. Medd. fra den 

naturhist. Foren i. Kjobenhavn. 
JOUBIN, L. : 1894. Los N~mertiens. Faune francaise, Paris. 
KESSEL, E. : 1933. Uber die Schale yon Viviparus viviparus L. und Viviparus fasciatus Mfill. Ein Beitrag 

zum Strukturproblem der Gastropodenschale. Ztschr. f. Morphologie und Okologie d. Tiere 27. 
- - :  1936. Uber Abwandlungen der typischen Gastropodenschalenstruktur. Ebenda 30. 
KROGER, P.: 1927. .C.irripedia. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- und Ostsee X. d. 
K~NNE, CL. : 1937. Uber die Verbreitung der Leitformen des Gro~planktons in der sfidlichen Nordsee im 

Winter. Ber. d. Deutschen wiss. Kommission f. Meeresforschung 8. 
LIEBERKIND, E. : 1928. Echinodermata. Dahl: Tierw. Deutschl. 4. 
LINDROTH A . :  1935. Die Assoziationen der marinen WeichbSden. Eine Kritik auf Grund yon Untersuchungen 

im Gullmars-Fjord, Westschweden. Zoologiska bidrag fran Uppsala 15. 
LimbERS, K. : 1933. Sediment und Str(imung. Senckenbergiana 14. 
MANGOLD, E.:. 1907. Leuchtende Schlangensterne und die Flimmerbewegung yon Ophiopsila. Arch. f. d. ges. 

Physiologie 118. 
MARCUS, E. : 1926. Bryozoa. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- und Ostsee VH c. 
Mc INTOSH, W. C. : 1894. On certain Homes or Tubes formed by Annelids. Ann. of Nat. Hist. (6) 13. 
MEISENHEIMER, J.:  1925. Pantopoda. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- und Ostsee. XI a. 
MESCHKAT, K. : 1936. Uutersuchungen fiber den Aufbau der Kabeljauuahrung im Bereich der Vestmannainseln. 

Rapport et Proc~s-Verbaux 99. 
MEUNIER, A. : 1930. Zur Verbreitung, Formenbildung und ~kologie von Harmotho~ sarsi. Wiss. Meeres- 

unters. N. F. Abt. Helg. 18. 
MICHAELSEN, W. : I894--96. Die Polychaeten-Fauna der deutschen Meere. Ebenda 2. 
- - :  1930. Ascidiae. Dahl: Tierw. Deutschl. 17. 
MOLANDER, A .  R . :  1928. Animal Communities on Soft Bottom Areas in the Gullmar Fjord. Kristinebergs 

Zool. Star. utg. K. Sv. Vet. Ak. 1877--1927 2, Stockholm. 
MORTENSEN, TH. : 1927. Handbook of the Echinoderms of the British Isles. Oxford. 
- -  und LIEBERKIND: 1928. Echinoderma. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- und Ostsee VIII. 
NEWCOMBE, C. L.: 1935. A study of the community relationships of the sea mussel Mytilus edulis L. 

Ecology USA 16. 
~,~IERSTRASZ, H. F. u. SCHUURMANS STEKHOvEN: 1930. Isopoda genuina. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- 

u. Ostsee X e. 
NILSSON, D. : 1925. Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensdauer einiger Polychaer nebst Bemerkungen fiber 

den R(ihrenbau der Amphicteniden. Arkiv fSr Zoologi 17. 
PAX, F. : 1928. Anthozoa. Dahl: Tierw. Deutschl. 4. 
PETERSEN, C. G. JOH. : 1912. Ueber Menge und Jahresproduktion der Benthospflanzen an den westeurop~iischen 

Kfisten. Intern. Revue d. ges. Hydrobiologie u. Hydrographie V. 
- - :  1913. Valuation of the Sea II. The animal communities of the sea bottom and their importance for 

marine zoogeographie. Rep. Dan. Biol. Station 21. 
- - :  ]914. Appendix to Report 21. Ebenda 22. 

: 1915. On lhe Animal Communities of the Sea Bottom in the Skagerak, the Christiania Fjord and lhe 
Danish waters. Ebenda 23 

- - :  1915. A preliminary Result of the Investigations on the Valuation of the Sea. Ebenda 23. 
: 1918. The Sea Bottom and its Production of Fish-Food. Ebenda 25. 

- - :  1924. A brief survey of the Animal Communities in Danish Waters, based upon quantitative Samples 
taken with the Bottom Sampler. The American Jourm of Science 7. 

- -  u. P. BOYSEN JENSEN. : 1911. Valuation of the Sea I. Animal Life of the Sea-Bottom, its food and quantify. 
Rep. Dau. Biol. Station 20. 

PRATJE, O . :  1923. Geologischer Fiihrer yon Helgoland und die umliegenden Meeresgrfinde. Sammlung geo- 
logischer Ffihrer 23, Berlin. 

: 1931. Die Sedimente der Deutschen Bucht. Eine regionalstafistische Untersuchung. Wiss. Meeresunters. 
N. F. Abt. Helg. 18. 

- - :  1933. Gewinnung und Untersuchung der Meeresgrundproben. Abderhalden: Handb. d. biol. Arbeits- 
methoden, Abt. IX, Tell 6. 

- - :  1934. Die Schlickgebiete der Deutschen Bucht und die Beziehungen zwischen Striimung und Sediment. 
Geol. Rundschau 25. 

REICHARD, A .  C . :  1913. Hydrographische Beobachtungen bet Helgoland in den Jahren 1893--1908. Wiss. 
Meeresunters. N. F. Abt. Helg. 10. 

REICHENSPERGER, A .  : 1908. Die Drfisengebilde der Ophiuren. Ztsehr. f. wiss. Zoologie 91. 
REMANE, A .  : 1933. Verteilung und Organisation der benthonischen Mikrofauna der Kieler Bucht. Wiss. 

Meeresunters. N. F. Abt. Kiel 21. 
RHUMBLER, L. : 1928. Amoebozoa et Reticulosa (Foraminifera). Grimpe & Wagler : Tierw. d. Nord- u. Ostsee H a. 
RICHTER, E . :  1922. Flachseebeobachtungen zur Palfiontologie und Geol0gie. Senckenbergiana 4. 
SARS, G. O. : 1895. An Account of the Crustacea of Norway. I. Amphipoda. 
SCHELLENBERG, A. : 1928. Krebstiere odor Crustacea. II: Decapoda. Dahl: Tierw. Deutschl. 10. 
SCHLOTTKE, E.." 1932. Die Pantopoden der deutsehen Ktisten. Wiss. Meeresunters. N . F .  Abt. Helg. 18. 
SCHM]DT, J. W. : 1924. Bau und Bildung der Perlmuttermasse. Zool. Jahrb., Abt. Anatomie 45. 
SCHULZ, B. : 1923. Hydrographische Beobachtungen, besonders fiber den Durehliiftungszustand in der Ostsee 

im Jahr 1922. Arch. d. deutsch. Seewarte ~l. 
- -  : 1932. Einffihrnng in d. Hydrographie der Nord- u. Ostsee. Grimpe & Wagler: Tierw. d. Nord- u.Ostsee I d. 
SCHWARZ, A. : 1933. Meerische Gesteinsbildung. I. Umlagerungs- u. Gesteinsbilduugsvorgiinge an einem 

Gezeitenmeer (Nordsee). Senckenbergiana 15. 
SELYS-LONGCHAMPS, MARC DE: 1904. Ueber Phoronis und Actinotrocha bet Helgoland. Wiss. Meeresunters. 

N. F. Abt. Helg. 6. 



1 1 2  Huber• Caspers :  Die Bodenfauna  der  Helgoli inder Tiefen Rinne.  

SOKOLOWSKu A. : 1900. Die A m p h i p o d e n - F a u n a  Helgolands.  Wiss. Meeresunters .  N . F .  Abt.  Helg. 6. 
- - :  1925. Nachtrfige zur A m p h i p o d e n f a u n a  Hclgolands.  Ebenda  16. 
SPhRCK, R. : 1935. On the  Impor t ance  of quan t i t a t i ve  Inves t iga t ions  of the  Bot tom Fauna  in Marine Biology. 

Ext ra i t  de Journ .  d. Conseil  i n t e rna t iona l  pour  l ' exp lo ra t ion  de la met .  10. 
- - :  1936. On t he  re la t ion  be t w een  me tabo l i sm and t e m p e r a t u r e  in  some m a r i n e  l amel l ib ranches ,  and  i ts  

zoogeographical  significance.  Det kgl. Danske  Vidensk.  Selskab. Biol. Meddelser  13. 
STEPHEN, A. D. : 1934. Studies  on the  Scot t i sh  Marine Fauna .  Trans. Roy. Soc. Ed inburgh .  62. 
STEPHENSEN, T. A. : 1928 u. 1935. The Br i t i sh  Sea anemones .  2 Bd. London.  
STEPI-IENSEN, K. : 1929. Amphipoda .  Gr impe  & Wagler  : Tierw. d. Nord- u. Ostsee  X f. 
STEUER~ A.: 1933. Zur  Fauna  des Canal di Leme bet  Rovigno. 3. Ueber  die Phoron idea  n n d  ihre  Larven.  

Thalass ia  I. 
STEVEN~ G. A. : 1929--30. Bot tom Fauna  and  the  Food of Fishes.  Journ .  Mar. Biol. Ass, N . S .  16. 
THAMDRUP, H. M.: 1935. Beitr~ige zur Oekologie der  Wa t t en fauna  auf exper imen te l l e r  Grundlage.  Medd. fra  

Komm. f. Danmarks  Fiskeri-  og Havundersogelser .  Serie Fisker i  10 2. 
THORSON, G.: 1936. The Larval  Development ,  Growth  and  Metabol ism of arct ic  mar ine  Bot tom Inver tebra tes .  

Compared w i th  those  of o the r  Seas. Meddele l ser  om Gr~n]and 100. 
THmNEMANN, A . :  1918. Lebensgeme inscha f t  und  Lebens raum.  Naturw.  Wochenschr i f t .  N. F. 17. 
- - :  1920. Die Grund lagen  der  Biocoenot ik  u n d  Monards  faunis t i sche  Pr inz ip ien .  Fes tschr .  f. Z tschokke  4. 
TODTMANN, E. M.:  1933. Ergebnisse  e iner  E e m b o h r u n g  sfidlich von  Husum. Mitt. aus  d. Mineralogisch-Geo-  

log ischen  Inst.  Hamburg  14. 
VOELCKER, I. : 1937. Ger011wanderung auf  der  Diine yon  Helgoland. Kieler  Meeres fo r schungen  1. 
WASMUND, E. : 1926. Biocoenose  und  Thanatocoenose .  Biosoziologische Studie  f iber  L e b e n s g e m e i n s e h a f t e n  

u n d  Totengese l l schaf ten .  Arch.  f. Hydrobio logie  17. 
- - :  1938. Der un te r see i sche  Rtieken von  ,Sf ids t rand"  zwischen Helgoland und  Eiders tedt .  Geologie d. 

Meere  und  Binnengew~isser  1. 
WEIGELT, J. : 1923. Angewand te  Geologie und  Palfiontologie der  F lachseeges te ine  und  das Erzlager yon  Salz- 

git ter.  For tschr .  d. Geologie u n d  Palaeonto logie  4. 
- -  u n d  E. VOmT : 1931. Tektonische  Grund lagen  der  Bi ldung v 0 n  Trt immer-Eisenerzlagers t~i t ten im Nordwes ten  

des Harzes. Ztschr.  d. Deu t schen  Geol. Ges. 83. 
WELTNER, W.:  1897. Die Cir r ipedien  Helgolands.  Wiss. Meeresunters .  N. F. Abt.  Helg. 2. 
WOHLENBERG, E. : 1937. Die W a t t e n m e e r - L e b e n s g e m e i n s c h a f t e n  im KSnigshafen  von  Sylt. Helgol. Wissensch.  

Meeresunters .  1. 
WOLDSTEDT, P. : 1929. Tekton ische  U n t e r s uchungen  in der  U m g e b u n g  von  Braunschweig .  Jah rb .  d. preuB. 

Geol. Landesans ta l t  f. 1928 49. 
WULFF~ A.: 1925. N a n n o p l a n k t o n - U n t e r s u c h u n g e n  in der  Nordsee. Wiss. Meeresunters .  N. F. Abt.  Helg. 15. 
- - ,  BOCKMANN, KONNE: 1935. Ber icht  f iber  die Te i lnahme  an  e ther  F i sche re i f ah r t  der  ,Weser"  zu Unte r -  

suchuugen  fiber die V e r b r e i t u n g  der  Her ings l a rven  in der  sf idl ichen Nordsee u n d  dem Kanale ingang.  
Ber. d. deu t schen  wiss. K o m m i s s i o n  f. Meeres forschung  N. F. 7. 

YONGE, C. M. : 1926--27. S t ruc ture  and  Phys io log ie  of the  Organs of Feeding  and  Digest ion in Ostrea edulis. 
Journ .  Mar. Biol. Ass. (N. S.) 14. 

ZIMMER, C.: 1933. Cumacea.  Gr impe & Wagle r :  Tierw. d. Nord- und  Ostsee X g. 
- - :  1933. Mysidacea. Ebenda  X g .  
ZORELL, FR. : Beitr~ige zur Hydrograph ie  der  Deu t schen  Bucht .  Arch. d. Deu t schen  Seewar te  5~. 


