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A. Einleitnng

Es ist jetzt gerade 100 Jahre her, daB der Grazer Naturforscher
O. SCHMIDT den ersten Band seines Werkes "Die Spongien des Adriati
schen Meeres" veroffentlicht hat. Er gibt in seinen reichlich illustrierten
Arbeiten von 1862, 1864 und 1868 zum ersten Mal ein brauchbares
System und, obwohl die Beschreibungen der Arten oft zu wunschen
uhrig lassen, liefert mit diesem Werk einen prinzipiellen Grundstock fUr
unser \iVissen uber dieses Thema.

In der von SCHl\'IIDT eingeleiteten Epoche sind vor allem die Namen
F. E. SCHULZE, R. LENDENFELD, L. BREITFUSS, K. BABIC und P. VOLZ
mit der adriatischen Schwammforschung auf das engste verbunden.

z. Morph. Okol. Tiere, Be!. 55
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AIle diese Autoren waren auf gedretschtes oder im Seichtwasser watend
aufgesammeltes Material angewiesen, zum Teil hatten sie die Tiere iiber
haupt nur im konservierten Zustand zur Verfiigung. Dies jedoch ist bei
der Standort bedingten extremen Variabilitat der Schwamme in Form,
Farbe, Skelett, Konsistenz etc. ein groBer Mangel. Dieses Faktum, sowie
ungeniigende Beriicksichtigung der Literatur durch altere Autoren und
zum Teil mangelhafte Beschreibung neuer Arten, haben zu den auBer
ordentlichen systematischen Verwirrungen gefiihrt, fiir die die Pori
feren gemeiniglich bekannt sind.

Einige moderne Autoren (C. LEVI und J. VACELET in Frankreich,
M. SARA in Italien), denen sich anzuschlieBen in dieser Arbeit versucht
wurde, fiihrten innerhalb der letzten 10 Jahre immer haufiger parallel
laufende systematische und okologische Arbeiten durch, zum Teil sogar
mit Hilfe der Tauchmethode. Anregungen dazu gibt es bereits in
friiheren Publikationen, von denen VOLZ (1939) und LAUBENFELS (1950)
hervorgehoben seien.

In den Sommermonaten der Jahre 1958, 1960 und 1961 wurde,
unter Verwendung der Frei-Tauchmethode, im Felslitoral der Um
gebung von Rovinj, Istrien, reichliches Schwamm-Material aufgesam
melt und zur Bestimmung und okologischen Bearbeitung nach Wien
gebracht. 1m systematischen Teil der Arbeit sind aIle vorkommenden
Arten dargestellt und die fur die Determinierung wesentlichen Kriterien
ausfiihrlich beschrieben. Der okologische Teil erortert die Umwelts
bedingungen und versucht, die Wirkung ihrer Hauptfaktoren auf die
Verbreitung der Poriferen mit quantitativen Methoden zu analysieren.

Herm Prof. Dr. W. MARINELLI, Vorstand des 1. Zoologischen Instituts der
Universitat Wien, danke ich herzlich fiir die Dberlassung eines Arbeitsplatzes.
Besonderen Dank schulde ich meinem Lehrer und Freund Doz. Dr. R. RIEDL fiir
die unermiidliche ideelle Unterstiitzung und Herm Prof. Dr. M. SARA, Direktor
des Zoologischen Instituts der Universitat Bari, fiir sein freundschaftliches Ent
gegenkommen bei taxonomischen Problemen. Am Institut Hir Meeresbiologie in
Rovinj haben Herr Prof. Dr. M. ZEI und Dr. M. NIKOLIC in dankenswerter Weise
die Durchfiihrung der Untersuchungen unterstiitzt. Meinem Freunde P. MEHOFER
schlieBlich danke ich sehr fiir die Ausfiihrung der Zeichnungen.

B. Spezieller Teil
I. Methode und Liste der Arten

Bei dem einfachen Organisationstypus der Schwamme, die wie keine andere
Gruppe variabel in Gestalt und Farbe sind, ist der Systematiker nach wie vor in
erster Linie auf die Skelettstruktur und den Typus seiner Elemente angewiesen.
Zudem basiert die Taxonomie der alteren Literatur vorwiegend auf eben diesen
Kriterien. Die Form der Geil3elkammem, die Lage des Zellkems in den Choano
cyten und neuerdings embryologische Studien werden zuziiglich herangezogen.

Die Gewinnung der Skeletteile erfolgt auf verschiedene Art. Kalknadeln:
durch Einlegen kleiner Stiickchen des Schwammes in Eau de Javelle lost sich die
parenchymatische Substanz ab, die Nadeln bleiben jedoch in ihrer Position, was
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das Studium der Lagebeziehung ermoglicht. Durch scharfen Wasserstrahl wird das
Skelettgeriist zum Einsturz gebracht, die Nadeln liegen isoliert und konnen iiber
100%igen Alkohol in Caedax und unter Deckglas gebracht werden. Kieselnadeln:
Schwammstiicke werden in konzentrierter Salpetersaure gekocht, die iibrig
bleibenden Nadeln in Wasser geschwemmt und wiederum iiber Alkohol auf einem
Objekttrager in Caedax iiberfiihrt. Hornskelett: hierbei hat sich die Mazeration
kleiner Stiicke in heWer konzentrierter Kalilauge bewahrt, ebenso Zupfpraparate
und dicke Handschnitte (bis 500 II), die, nach Aufhellung in Zedernol, ein anschau
liches, dreidimensionales Bild des Skelettverlaufs liefern.

Fiir histologische Studien empfiehlt es sich, Mikrotomschnitte von 7-10 II
anzufertigen. Die Anwendung von sehr hartem Paraffin (72 0 C Schmelztemperatur)
verhindert das AufreiJ3en der Sclmitte durch die Skelettkorper. Als reine Kon
trastfarbung (Skelettstruktur) bewahrt sich basisches Fuchsin in 96 %igem Alkohol,
zur Differenzierung der Zellkomplexe die Farbung nach MALLORY. Hornfaser
strukturen konnen des i:ifteren im polarisierten Licht besser sichtbar gemacht
werden.

Die Beschreibung der in der Folge dargestellten Arten gliedert sich in fiinf
Gesichtspunkte: Synonymie 1 und 2, Habitus, Anatomie, Vorkommen a) und b),
Verbreitung.

Nachdem in der Schwamm-Literatur bis zu 80 Synonyme durchaus haufig
vorkommen, wurde, urn den beschrankten Rahmen dieser Arbeit nicht zu iiber
lasten, eine Einschrankung vorgenommen: unter Punkt 1 der Synonymie sind Name
und Autor der Erstbeschreibung, sowie der Autor der letzten Gattungseinreihung
angefiihrt, unter 2 samtliche Synonyme aus faunistischen Arbeiten iiber die Adria,
in chronologischer Folge, dargelegt.

Vorkommen Punkt a) beinhaltet die Verteilung im Untersuchungsgebiet nach
eigenen Befunden, mit Beriicksichtigung von Frequenz (Vorkommenshaufigkeit)
und Dominanz (Mengenbeteiligung), Punkt b) das Vorkommen nach allen anderen
Autoren.

Das verwendete System wurde von TOPSENT (1928) vorgeschlagen; es ist nach
LEVI (1956) und VACELET (1959) korrigiert.

Calcispongiae
Homocoela
Leucosoleniidae
Clathrina coriacea (MONT.)
Clathrina clathrus (0. SCHM.)
Clathrina contorta (Bow.)
Clathrina falcata (H.)
H~terocoela

Leuconiidae
Leuconia aspera (0. SCHM.)
Leuconia solida (0. SCHM.)
Demospongiae
Tp,tractinellida
Geodiidae
Geodia cydonium (JAM.)
Geodia conchilega O. SCHM.
Erylus discophorus (0. SCHM.)
Stellettidae
Penares helleri (0. SCHM.)
Dercitus plicatus (0. SCHM.)

Asterostreptidae
Pachastrella monolifera O. SCHM.
Homosclerophorida
Plakinidae
Corticium candelabrum O. SCHM.
Oscarellidae
Oscarella lobularis (0. SCHM.)
Chondrosiidae
Chondrosia reniformis NARDO
Chondrilla nucula O. SCHM.
Hadromerina
Placospongiidae
Placospongia decorticans (HANITSCH)
Streptasteridae
Holoxea furtiva Tops.
Tethyidae
Tethya aurantium (PALLAS)
Spirastrellidae
Spirastrella cunctatrix O. SCHM.
Diplastrella ornata RUTZLER u. SARA

1*
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Glionidae
Gliona albicans VOLZ
Gliona celata GRANT
Gliona vastijica HANCOCK
Gliona viridis (0. SCHM.)
Gliona copiosa SARA
Gliona sp.
Gliothoosa hancocki (Tops.)
Alectona millari CARTER
Suberitidae
Terpios jugax DUCH. u. M.ICH.
P1"Osuberites longispina Tops.
HalicholldrinR
A xinellidae
Axinella damicornis (ESPER)
Hemimycale columella (Bow.)
Poecilosclerilla
Mycalidae
Mycale massu (0. SCH~L)

Myxillidae
Myxilla 1"Osacea (LIEBERK.)
Grambe crambe (0. ScmL)
Lissodendoryx isodictyalis (CARTER)
Lissodendoryx cavemosa (Tops.)
A cantidae
Acamus tortilis Tops.
H ymedesmiidae
H ymedesmia versicolor Tops.
Anchinoe tenacior Tops.
Glathl'iidae
Antho involvens (0. SCliM.)

A gelasiidae
Agelas oroides (0. SCH~1.)

Haplosclerilla
H aploscleridae
Gelliu.s jibulatus (0. ScmL)
Haliclona viscosa SARA
Haliclona cinerea (GRANT)
Phloeodictyon constructum nov. spec.
Pellina semitubulosa (LIEBERK.)
Petrosia jicijormis (POffiET)
Keratosa
Aplysillidae
Aplysilla suljurea F. E. SCHULZE
Ghelonaplysilla noevus (CARTER)
Dysideidae
Dysidea avara (0. ScmL)
Dysidea avara (0. ScmL) j. pallescens

(0. SCHM.) .

Spongiidae
Spongia ojjcinalis L.
Spongia virgultosa (0. SCHM.)
Hippospongia communis (LA~L)

Gacospongia scalaris O. ScmL
Verongia aerophoba (0. ScmL)
Ircinia jasciculata (PALLAS)
Ircinia oras (0. ScmL)
Ircinia (Sal'cotragus) SpilWSUla

(0. ScmL)
Ircinia (Sarcotl"agus) muscal"um

(0. ScmL)
Fasciospongia cavemosa (0. SCHM.)

II. Beschreibung der Arten

1. H omocoela

Clathrina coriacea (MONT.)

1. Spongia c.: MONT. 1812 Ascettap.:VAT.1928
Glathl'ina c. (MONT.): RID. 1881 Leucosolenia p.: BREITF. 1935

2. Grantia pulchra: O. SCliM. 1862 L. coriacea: BREITF. 1938
Ascetta JJl"imol"dialis: H. 1872 L. JJrimordialis: BREITF. ]938
A. p.: LEND. 1892 L. col"iacea: Tops. 1945
Gmntia p.: ZIMMER1I'L 1907 Glath1'ina c.: SARA 1961

BREITFUSS (1938) glaubte, Clathrina coriacea das erste Mal fur die
Adria nachgewiesen zu haben, doch wurde die Art bereits von O. SCHMIDT

(1862) unter dem Namen Grantia pulchra von da beschrieben.
Habitus: zarte Netzwerke von R6hrchen (die, sofern sie nicht platten

artig verschmolzen sind, einen Durchmesser von 200-400 fl., maximal
600-800 fl. aufweisen) bedecken Flachen von 2-20 cm2 • Die Farbe ist
weif3lich, gelblich oder rotorange im Leben, weif3lich bis graubraun nach
der Fixierung in Alkohol.
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Anatomie: die tangential angeordneten Nadeln bestehen bei den vor
liegenden Exemplaren ausschliel3lich aus regelmal3igen Triactinen
(Abb. 1). Die Strahlen sind konisch und 60-120 ft, im allgemeinen
80 ft lang (gemessen vom Schnittpunkt der Strahlenmittellinien zur
Spitze) und 5-10,5 ft, im allgemeinen 8 ft breit (gemessen an der Basis).

Vorkommen: a) selten, mit mal3igen Mengen im Halbschatten und
Schatten von Steinen und Hohlen, vorwiegend im bewegten Seicht
wasser (um 1 m Tiefe).

b) im Schatten und Halbschatten seichter Grotten (SARA 1958 b, 1961).
Verbreitung: Kosmopolit.

Clathrina clathrus (0. SeRM.)

1. Grantia clathrus: O. SCIDL 1864
Clathrina clathrus:. (0. SCHM.) 1872

2. Grantia clathrus: O. SCHM. 1864
Ascetta c.: H. 1872

A. c.: LEND. 1892a
Leucosolenia c.: BREITF. 1935
L. c.: BREITF. 1938
L. c.: Tops. 1945

Haufig ist in der Literatur auf die starke Variabilitat von Clathrina
coriacea hingewiesen worden. SARA hat demnach (1953) eine Anzahl
Arten der Gattung Clathrina als "Formen" (darunter forma clathrus) von
Clathrina coriacea identifiziert. Vor kurzem jedoch (SARA 1964) bestatigte
er Clathrina clathrus als gute Art.

Habitus: grobes, briichiges, niederwiichsiges Flechtwerk oder weiche,
traubige Klumpen, die nach Entfemung aus dem Wasser zu einer him
artigen Masse kontrahieren, haben eine Flachenausdehnung von 25 his
63 cm2 • Die Farbe ist kraftig zitronengelh. An Exemplaren, die gleich
am Sammelort konserviert wurden, lassen sich Pori mit einem Durch
messer von 14-16 ft feststellen.

Anatamie: Die Strahlen der Triactine (Abb.2) sind schlank, konisch
his zylindrisch. Ihre Mal3e: 78-95ft Lange und 5-6,5 ft Dicke.

Nachdem zwischen dem kriechenden harteren und dem trauhigen
weichen Typus keine anatomischen Unterschiede bestehen und sich
heide neheneinander am selhen Standort finden, diirfte es sich in ersterem
Fall um ein jiingeres Stadium handeln.

Varkommen: a) selten, mit mal3igen Mengen im Halbschatten
seichter Hohlen, 1-3 m Tiefe.

b) in seichten Hohlen (SARA 1953).
Verbreitung: Mittelmeer, West·Pazifik.

Clathrina contarta (Bow.)

1. Leucosolenia c.: Bow. 1866
Clathrina c. (Bow.): SARA 1952

2. Ascetta spinosa: LEND. 1892a

Leucosolenia s.: BREITF. 1935
L. s.: BREITF. 1938
Clathrina contorta: SARA 1961
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Abb. 1. Clathrina coriacea: 'l'riactine

Abb. 3. Geodia cydoniurn: Sten'aster Abb. 4. Geod'ia conchilega: Sterraster
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LENDENFELD (1892a) hat den Schwamm fiHschlicherweise, nachdem
er keine Diactine gefunden hatte, als neu, unter dem Namen Ascetta
spinosa, beschrieben.

Habitus: in Form von niedrig wachsenden, briichigen weiBen Rohr
chennetzen hat der Schwamm nur geringe Flachenausdehnung (durch
schnittlich 3 cm2).

Anatomie: das Skelett besteht aus Triactinen, Tetractinen und in der
Regel auch aus Oxen. Letztere fehlen in diesem Material nur in einem
Exemplar. Die Drei- und VierstraWer sind regelmaBig und besitzen
konische StraWen, die 120 f-l Lange bei 13 f-l Dicke erreichen konnen.
Die Apicalstrahlen der Triactine konnen sehr kurz, aber auch bis 130 f-l
lang sein (Basisdicke 2,5-5 f-l). Die Oxe sind plump und sehr variabel
in Form und GroBe. Die MaBe der groBeren Diactine: 350-890 f-l X

30-65 f-l, wobei die groBte Dicke an keine bestimmte Stelle gebunden
ist. Sehr kurze, dicke Oxe konnen Tropfenform annehmen.

Vorkommen: a) selten, mit geringen Dominanzwerten; in gut be
stromten Rohlenteilen und unter Steinen. 1-3,5 m Tiefe.

b) haufig in vertikaler Lage in seichter Rohle, bei geringer Belichtung
und ruhigem Wasser (SARA 1958 b), Korallinen, Fels 70 m; Posidonia
10 m, schattiger Fels (Nordwand) 0-2 m (SARA 1960), haufig in
Schattenzone seichter Rohlen (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, Arktis.

Glathrina /alcata (R.)

1. Ascandra f. H. 1872 Homandra lalcata: LEND. 1892a
Clathrina I. (H.): SARA 1952 Leucosolenia I.: BREITF. 1935

2. Ascandra I.: H. 1872 L.I.: BREITF. 1938
Grantia lieberkiihnii: GRAEFFE 1882 Clathrina I.: SARA 1961

Habitus: der Schwamm tritt als grobes Netzwerk in der GroBe von
2-4 cm2 auf. Der relativ groBe Durchmesser von 1-3 mm und das
stellenweise zum Substrat senkrechte Aufsteigen der teilweise abge
platteten Rohrchen verleihen ihm ein sperriges Aussehen. Raufig liegt
an den freien Rohrenenden ein terminales Osculum.

Anatomie: dicht unter der auBeren Oberflache bilden triaxone
Nadeln ein dichtes Geflecht. Gegen das Innere werden sie von ebenfalls
tangential gelagerten Tetractinen abgelost, deren Apicalstrahl radial
gegen das Rohrchenlumen ragt. In der auBeren Korperwand stecken
Diactine, die an ihrem geraden proximalen Ende zugespitzt, am gekriimm
ten distalen Ende etwas verdiinnt, aber abgerundet sind.

Die Triactine sind zum GroBteil regelmaBig und haben die StraWen
maBe 120-175f-l X 7,5-15f-l; manche von ihnen konnen zwei um ein
Drittel verkiirzte StraWen haben. Die Tetractine sind teils zart wie die
Dreistrahler, groBtenteils jedoch viel robuster (190-270 f-l X 19-24,5,u);
die Basalstrahlen sind gegen den Apicalstrahl leicht gebeugt, der jene
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oft um Betrachtliches an Lange iibertrifft und gegen das spitze Ende
oft gebogen oder gewellt ist. Die Form der Diactine ist bereits oben
beschrieben, ihre MaBe variieren zwischen 190-270 fl X 15-16,5 fl.

Vorkommen: a) selten und in kleinen Mengen; in gut bestromten
Schattengebieten. 0,5-2 m Tiefe.

b) auf Korallinen vor der Insel Ischia, 70/120 m (SARA 1960), "zona
detritica", 30-40m (SARA u. SmIBELLI 1960), haufig in seichten Grot
ten, Schatten und Halbschatten (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

2. H eterocoela

Leuconia aspera (0. SCHM.)

1. Sycon asperum: O. SCHM. 1862 L. a.: VAT. 1928
Leuconia aspera (0. SCHM.): L. a.: BREITF. 1935

POLEJAEFF 1883 L. a.: BREITF. 1938
2. Sycon asperum: O. SCHM. 1862 L. a.: Tops. 1945

Leucandra aspera: H. 1872 Leuconia a.: SARA 1961
L. a.: LEND. 1892a

Habitus: es liegen zwei kleine (je circa 1 cm2 projizierte Flache)
eiformige Exemplare vor. Die Konsistenz ist hart und briichig, die Farbe
weiB; terminal befindet sich bei beiden Tieren ein Osculum.

Anatomie: im Parenchym. stecken groBe Oxe (950-1900 fl X 55 bis
85 fl) die mehr als die Halite iiber die Korperoberflache hervorragen und
schrag in Richtung Osculum weisen. Weitere Oxe befinden sich in der
Osculargegend. Sie sind nur 4-6 fl dick und teilweise sicher tiber 300 fl
lang. Nachdem sie alle zerbrochen sind, lassen sich keine genaueren
Angaben machen.

Triactine wie Tetractine sind sehr unregelmaBig (z. B. auch geschlan
gelt) und teils sagittal. Zwischen 90-260 fl X 11-19 fl schwanken die
StrahlenmaBe.

Vorkommen: a) nur in einer Probe an der Decke einer stark exponier
ten, wenig belichteten KleinhoWe. 1 m Tiefe.

b) Korallinen 70 m und Posidonia 40 m vor Ischia (SARA 1960),
"zona detritica" (SARA u. SmIBELLI 1960), haufig im Schatten und Halb
schatten seichter Hohlen, selten an sehr dunklen Stellen (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, West-Indic (Rotes Meer), Nordost-Atlantik,
Nord-Atlantik, Arktis.

Leuconia solida (0. SCHM.)

1. Grantia s.: O. SCHM. 1862 Leucetta s.: LEND. 1892a
Leuconia s. (0. SCHM.): SARA 1953 L. s.: BREITF. 1935

2. Grantia s.: O. Smm. 1862 L. s.: BREITF. 1938
G. s.: O. Smm. 1864 L. s.: Tops. 1945
Leucaltis s.: H. 1872 Leuconia s.: SARA 1961



Poriferen aus Litoral-Schattengebieten 9

Hahitus: die Art bedeckt in der Regel nicht mehr als 3-5 cm2•

Es gibt eiformige und auch unformig massige Exemplare mit ein bis
zwei Oscula; zwei oder mehrere Exemplare konnen miteinander ver
wachsen. Die Farbe ist weiB, die Konsistenz sehr hart, die OberWiche
mehr oder weniger rauh.

Anatomie: es gibt ausschlieBlich Triactine und Tetractine. Beide
Nadeltypen sind regelmaBig, mehr oder weniger unregelmaBig (gebogene
und gewellte Strahlen) oder ausgesprochen sagittal. Bei den Drei
strahlern sind zwei Kategorien zu unterscheiden: auffallend groBe mit
900-2600 fl langen und 80-380 fl dicken Strahlen und kleine mit
100-200 fl X 5-15 fl·

Die Tetractine liegen tangential in den Wanden groBerer Kanale,
der Apicalstrahl ist sehr veranderlich in der GroBe (40-300 fl), ragt in
das Kanallumen und ist zumeist in Richtung Osculum gebogen.

Vorkommen: ·a) selten und in kleinen Mengen, in gut bestromten
Schattengebieten. 1-3 m Tiefe.

b) auf Felsgrund, iiberall auf Wanden seichter Hohlen (SAR.A u.
SIRIBELLI 1960), Schattenzonen seichter Grotten (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, West-Pazifik.

3. Tetractinellida

Geodia cydonium (JAM.)

1. Alcyonium c.: JAM. 1811
Geodia c. (JAM.): LEND. 1894

2. G. placenta: O. SCliM. 1862
G. gigas: O. SCHM. 1862
G. g.: GRAEFFE 1882
G. cydonium: LEND. 1894

G. gigas: ZIMMERM. 1907
G. cydonium: SANTUCCI 1922
G. millleri: BABIC 1922
G. cydonium: VAT. 1928
G. c.: Tops. 1945
G. c.: SARA 1961

Habitus: kugelig bis fladenformig erreichen manche der Exemplare
einen Durchmesser von 25 em, obwohl sie in den vorliegenden Proben
nie mehr als handtellergroBe Flachen bedecken. Die Konsistenz ist zah
die Oberflache durch vortretende Nadelspitzen rauh und stachelig,
weshalb durch anhaftendes Sediment die gelbe oder orange Farbe nicht
sichtbar wird.

Anatomie und Skelettverhaltnisse brauchen hier nicht weiter erortert
werden, da sie von anderen Autoren bis ins Detail beschrieben wurden.
Die Sterraster sind nahezu kugelig, 40-65 fl im Durchmesser und klar
von den Sterrastern der beiden anderen Geodiiden des vorliegenden
Materials zu unterscheiden (Abb.3).

Zur Biologie der Art sei hier noch folgendes vermerkt: manche
kleinere Exemplare wurden oft einige Zentimeter tief im Inneren von am
Meeresgrund liegenden Steinen, in Bohrlochern abgestorbener Litho
domus, gefunden und konnten nur mit dem Stemmeisen erreicht werden.
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In der Tiefenzone von etwa 3 m kommt Geodia cydonium neben Ircinia
fasciculata und Ircinia (Sarcotragus) spinosula eine substratbildende
Funktion zu, indem sie briickenartig kleinere Steine zusammenkittet
und so deren Beweglichkeit auch bei starker Wasserbewegung reduziert.

Vorkommen: a) haufig, doch mit ma13igen Mengen. Zwischen und
unter Steinen und in Hohlen (Halbschatten). 0,8-10 m Tiefe.

b) Sand-Posidonia, 45 m (BABIC 1922), Schlamm-Detritus, Detritus,
Fels-Detritus, Fels-Detritus mit Area, 15-38 m (VAT. 1928), zwischen
Steinen, bei Tiefebbe mit der Hand gesammelt (Tops. 1934), Detritus
mit abgerissenen Algen, 335-367 m, kiistennaher Schla=, 38-34 m
(VACELET 1960), Fels 0-2 m, seichte Hohle (SARA 1960), auf Sand,
im Schatten eines Felsens (SARA 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Geodia conchilega O. SCHM.

1. G. c.: O. SalIM. 1862 G. c.: O. SalIM. 1864
2. G. c.: O. SalIM. 1862 G. c.: Tops. 1945

Habitus: dieser Schwamm wurde, sowie auch einige Exemplare von
Geodia cydonium, ausschlie13lich in Gesteinsspalten und Lithodomus
Lochern eingewachsen gefunden. Die kraftige Sterrasterrinde ist leicht
ablosbar und nur an den frei liegenden Teilen der Tiere ausgebildet.
Dem Substrat liegt direkt das Parenchym an. Die Farbe der Rinde ist
graubraun, die des Parenchyms ocker; sie andert sich auch nach der
Formolfixierung nicht.

Anatomie: Diactine, Tetractine und Aster haben die iibliche An
ordnung, der langere Durchmesser der brotlaibformigen Sterraster
betragt 105-120 fl, der kiirzere 75-95 fl (Abb.4).

Vorkommen: a) ma13ig frequent; in geringen Mengen in Steinen
(Spalten). 3-7 m Tiefe.

b) zwischen gro13eren Steinen (LEND. 1894), kiistennaher Detritus,
52-62 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

Erylus discophorus (0. SCHM.)

1. Stelletta discophora: O. SalIM. 1862 Erylus discophorus: LEND. 1894
Erylus discophorus (0. SalIM.): E. d.: BABI6 1922

SaLLAs 1888 E. d.: Tops. 1945
2. Stelletta discophora: O. SalIM. 1862 E. d.: SARA 1961

Habitus: aIle Exemplare sind krusten- oder hochstens polsterformig
mit einer Flachenausdehnung von maximal 52 em2 • Die Krusten sind
von zaher Konsistenz und haben graublaue, schwarzliche, bis, bei
starker Beschattung, wei13e Farbe. Dunkle Farbung ist auf die Rinde
beschrankt und auf dort situierte PigmentzeIlen zuriickzufiihren.
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Kreisrunde Poren bedecken in Gruppen oder kontinuierlich die glatte
Oberflache und haben 30-110 fl Durchmesser (Abb_ 5). Oscula sind
sparlich, meist etwas erhoht gelegen und messen 900-1200 fl.

Anatomie: die 75-150 fl starke Rinde ist deutlich abgrenzbar durch
die verfilzte Anhaufung von Mikrorhabden (10-50 fl lang) in dieser
Region. Die Aspidaster sind weniger zahlreich als bei der Gattung
Geodia; sie liegen tangential in der Nahe der Oberflache, sind mehr oder
weniger regelmaJ3ig rundlich oder elliptisch und nur ein Viertel so dick
wie lang. Lange und Breite variieren zwischen 35 und 75 fl X 30-50 fl.
Diese MaJ3e stellen geringere Werte dar als von anderen Autoren ange
geben worden sind (LENDENFELD 1894: 75-100 fl Lange; BABIC 1922:
74-103 fl Lange; gedretschtes Material). Nur SARA gibt (1958 b) fiir
Exemplare aus einer seichten Hohle im Golf von Neapel 48-78 fl fiir
den groJ3ten Durchmesser an.

An der Grenze zwischen Rinde und Endosoma liegen tangential
die Basisstrahlen der Dichotriaene (Abb. 6); Oxyaster, Strongylaster
und vereinzelte Mikroxe finden sich gleichmaJ3ig verstreut im Endosoma.
Ebenda gibt es noch Oxe von 800-1200 fl Lange, die dort, wo die
unipolaren Einstromungsoffnungen ihre Kanale in die Tiefe senden
radiar stehen, sonst aber diffus, oder manchmal (in Rindennahe) tangen
tial liegen.

Die Art dringt manchmal in Locher abgestorbener Lithodomus
ein, diese auskleidend, ohne jedoch ihren iiblichen Habitus zu verandern.
Es wird hochstens die Farbe etwas lichter.

Vorkommen: a) nicht haufig, doch mit starker Mengenbeteiligung.
In gut bestromten Halbschatten- und Schattengebieten. 0,8-8 m
Tiefe.

b) Sand 110 m (BABIC 1922), unter einem seichten Stein, verbreitet
bis 40 m Tiefe (Tops. 1934), schattige Wande einer seichten HoWe
(SARA 1858 b), kiistennaher Detritus, Laminaria rodriguezii-Facies in
80 m Tiefe (VACELET 1960), exponierte, ziemlich schattige Nordwand,
0,2 m (SARA 1960), im Schatten und Halbschatten seichter Hohlen
(SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

Penares helleri (0. SCHM.)

1. Stelletta h.: O. SCHM. 1864 Ecionema h.: LEND. 1894 (soll
Penares h. (0. SCHM.): GRAY 1867 heWen: Ecionemia h.)

2. Stelletta h.: O. SCHM. 1864 Penares h.: BABI6 1922
Papyrula h.: MARENZ. 1889 P. h.: Tops. 1945

P. h.: SARA 1961

Habitus: die Exemplare dieser Art maJ3en im Durchschnitt 20 cm2

bei hochstens 1 cm Hohe. Manche Krusten erreichten sogar nur 2-3 mm
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Dicke, so daB sie sich kaum vom Substrat abkratzen lieBen. Mit freiem
Auge lieB sich der Schwamm oft kaum von Erylus discophorus unter
scheiden, da er in Farbe und Oberflachenstruktur diesem stark ahneJt,.

e ------''---''-:----=.

b

a

b a

Abb.5. Erylus diseophorus: Tangentialschnitt (25 Il) durch Porusgruppe in Rindclll'egion.
Aspidaster (a); Microxc (b); Porus (e)

Abb. 6. Erylus diseophorus: 'l'angentiaJschnitt (25 Il) durch unterste Rindelll'egion. Linke
Schnitthiilfte zeigt Endosoma mit tangentiaJen Dichotriaenen (a) und Oxen (b), rechts ist

Rinde mit Pori angeschnitten

Die Porj sind ebenfalls kreisrund, messen 45-80 j..l und lassen das helle
Endosoma durchscheinen.

Anatomie: auch der innere Aufbau ahnelt dem der vorigen Art. Die
Rinde ist allerdings nur etwa 160 j..l stark. Sie ist durch dichte Massen
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amphioxer Mikroskleren (teilweise centrotyl) charakterisiert. Darunter
liegen die tangentialen Basisstrahlen der Dichotriaene. 1m Endosoma
verstreut gibt es Microxe, Oxyaster und radiar verlaufende, in Bundel
gelagerte Oxe der Dimensionen 560-800 fl x 18-21 fl. Zwischen diesen
Oxen fanden sich noch haufig Style der gleichen Gro13e (von anderen
Autoren als selten angesehen) und einige Strongyle 660-850 fl X 30 fl
(bisher noch nicht beschrieben).

Abb.7. Dercitus 1Jlicatus: "Kugelzellen" (a) und ~Iicro",e (b) Ectosoma

Ein gro13es Exemplar war total uberwachsen von Antho involvens
ohne anatomische Veranderungen zu erleiden. Es fehlen allerdings
jegliche Pigmente in der Rinde.

Vorkommen: a) selten, mit ma13iger Menge in Schatten- und Halb
schattengebieten. 1-2 m Tiefe.

b) Korallinen 150-200 m (VOSMAER 1933), Sand-Fels, 82-89 m
(BABIC 1922), schattige Nordwand, 0-2 m (SARA 1960), Fels 20 bis
30 m (SARA u. SIRIBELLI 1960), Schatten bis Halbschatten in seichten
Grotten (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

Dercit1/-S plicatus (0. SCHlIi.)

1. Gorticium plicatum: O. SCHM. 1868 2. Gorticium lJlicatum: BucCIcH 1886
Dercitus pticata (richtig: D. pticatus) Dercitus plicata: LEND. 1894

(0. SC~I.) LEND. 1894 D. plicatus: BABIC 1922

Habitus: dieser Schwamm wurde zwar haufig, jedoch nur in kleinen
Mengen stoppelartig in verlassenen Lithodomus- oder Bohrschwamm-
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hohlungen gefunden. Er hatte weiBe Farbe mit manchmal violettem
Anflug, zahe Konsistenz und griesige, etwas rauhe Oberflache.

Anatomie: das schlecht differenzierte Ectosoma hat eine Dicke von
hochstens 100 fl; es ist in zwei Schichten aufgebaut: eine diinne auBere,
mit eingelagerten Microrhabden und eine dicke innere, in der groBe
"Kugelzellen" (etwa 45 fl Durchmesser) kumuliert sind (Abb. 7).

Das Endosoma ist erfiillt von kraftigen Tetractinen; dazwischen
liegen wieder, schiitterer als im Ectosoma, "Kugelzellen", die bei
TOPSENT (1895) das erste Mal zitiert sind (allerdings in der GroBen
ordnung von 75 fl) und deren Bedeutung noch nicht geklart ist. Es
diirfte sich wohl um Nahrungs-Speicherzellen handeln. Die Strahlen
der einzelnen Chelotrope sind untereinander ziemlich gleich lang und
messen 55-230 fl X 13-30 fl. Vollstandige Dichotriaene fehlen im
untersuchten Material. Die GroBe der dornigen Microrhabde schwankt
zwischen 13 und 16 fl. .

Vorkommen: a) wenig frequent; in geringen Mengen in Steinen
(Lithodomus- und Bohrschwammhohlungen) 0,8-10 m Tiefe.

b) M elobesien-Konglomerat (Tops. 1895), auf Lithophyllum (Tops.
1934), kiistennaher Detritus (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

Pachastrella monolifera O. SCHM.

1. P. m.: o. SeRM. 1868 2. P. m.: BABId 1922

Habitus: kleine Krusten von blaugrauer Farbung, mit maximal 8 cm2

Flachenbedeckung. Der Schwamm wachst zuweilen in Kammern abge
storbener Bohrschwamme ein und wird dort, von Gesteinssplittern und
Sanden strotzend, zu einem konglomeratartigen Gebilde, das kein
anatomisches Studium auBer dem der Spiculation erlaubt.

Anatomie: das Skelett besteht aus groBen Oxen, die fast immer zer
brochen sind und etwa 1500 X 15 fl erreichen, aus kleinen Oxen (schlank,
wenig gebogen: manchmal auch styl- oder strongylfonnig, 100-300 fl
lang), Chelotropen verschiedener GroBe, deren Strahlen 550 X 55 fl
erreichen (die groBen sind in der Regel sehr unregelmaBig), ferner aus
centrotylen Microstrongylen von 13 fl Lange (auch eiformig oder durch
gehend schlank, in letzterem Fall sind sie diinner und oft viermal so
lang als iiblich, zum Teil gebogen oder gar geschlangelt und mit rauher
Oberflache) und aus Spirastern, 8-13 fl im Durchmesser, mit schlanken
langen Dornen.

Ein in Bohrschwammkammern wachsendes Exemplar war vollig
von M yxilla rosacea iiberzogen.

Vorkommen: a) selten und in geringen Mengen unter und in Steinen
3-6 m Tiefe.
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b) auf Steinen (Tops. 1894a), auf einer Kalkalge, 89m (BABIC 1922),
scWammnaher Fels, 70 m tief (SARA 1960).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

4. Homosclerophorida

Corticium candelabrum O. SCHlVI.

1. O. c.: O. SeRM. 1862
2. O. c.: O. SeIDl. 1862

O. c.: F. E. SCHULZE 1881

O. c.: LENDENF. 1893
O. c.: BABI6 1922
O. c.: Tops. 1945

Habitus: das einzige Exemplar hatte die Gestalt einer dieken Kruste
(5----10 mm) von 4 X 7 em FHichenausdehnung. Es war nur stellenweise
am Substrat befestigt, hatte, im Leben, orangeocker Farbe und, an der
Oberflache regellos zerstreut, zahlreiche Pori von 160-200 fl Durch
messer.

Analomie: das Skelett besteht aus dicht gedrangten Candelabern nahe
der Oberflache und verstreuten Candelabern, Tetractinen und Zwischen
formen im Inneren des Schwammes. Die meist leicht gekriimmten
StraWen der Tetractine sind 30-40 fllang und an der Basis 4-5 fl dick.
Die Candelaber haben 25-30 fl als groBten Gesamtdurchmesser.

Vorkommen: a) ein Exemplar an der Wand einer seichten, gut expo
nierten Hohle in 1 m Tiefe.

b) auf Kalkalgen und Gellius vagabundus festgewaehsen, 50-54 m
Tiefe (BABIC 1922).

Verbreitung: Mittelmeer, West-Pazifik.

Oscarella lobularis (0. SCHM.)

1. Halisarca l.: O. SeRM. 1862 H.l.: GRAEFFE 1882
Oscarella l. (0. SeIDl.): VOSMAER 1887 H.l.: ZIlIiMERM. 1907

2. Halisarca l.: O. SeRM. 1862 H.l.: VAT. 1928
H.l.: F. E. SCHULZE 1877 Oscarella l.: Tops. 1945

Habitus: faltige Krusten mit lappigen Fortsatzen oder verastelte
wulstige Streifen erreichen manchmal die GroBe einer Handflache. Die
Farbe ist im Leben vorwiegend blaugrau bis blaugriin, manchmal grau
bis gelblich. 1m Formol werden manehe Exemplare rotviolett. Die
Konsistenz ist fleischig weich, die Oberflache sammetartig.

Anatomie: den ausfiihrlichen Beschreibungen anderer Autoren (z. B.
F. E. SCHULZE 1877, LENDENFELD 1894, TOPSENT 1895) ist hier nichts
hinzuzufiigen. Der Schwamm ist skelettlos (nur eingelagerte Fremd
spicuJae), seine GeiBelkammern erreichen 40 fl Durchmesser.

Vorkommen: a) mit hohen Frequenz- und Dominanzwerten, in gut
bestromten Halbschatten und Schattengebieten. 1-6 m Tiefe.
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b) Unterseiten hohlliegender Steine (F. E. SCHULZE 1877), auf
Codium tomentosus (Tops. 1934), Felsgrund, 70 m Tiefe (SARA 1960),
auf Korallinen einer Grotte, 8 m Tiefe (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost.Atlantik, Nord·Atlantik, Arktis,
Antarktis.

Chondrosia reniformis NARDO

G. T.: GRAEFFE 1882
G. T.: LEND. 1897
G. T.: ZIIIiMERlI1. 1907
G. T.: BABIC 1922
G. T.: VAT. 1928
G. T.: Tops. 1945
G. T.: ZEI 1955
G. T.: SARA 1961

1. G.l·.: NARDO 1847
2. G. 1'.: NARDO 1847

Gurnrnina gliTicauda: O. SCHM. 1862
G. ecaudata: O. SCID1. 1862
Ghondrosia Teniformis: O. SCHM. 1862
G. T.: O. SCHM. 1864
G. gliTicauda: O. SCID1. 1864
G. TenifoTrnis: F. E. SCHULZE 1877

Habitus: kleine Exemplare sind kugelig, .grol3ere polsterformig mit
einfacher Umril3kontur oder verzweigt. Die GroBe ist unerhort variabel.
Das kleinste Exemplar war eine Kugel von 1 em Durchmesser, das
grol3te eine vielfach verzweigte Druse, die einen halben Quadratmeter
Flache bedeckte. Die Farbe ist abhangig von der Belichtung: weil3 bei
geringem, grau, braun bis schwarz bei starkerem bis starkem Lichteinfall.

Anatomie: es fehlt ein eigenes Kieselskelett; an Orten, die der Sedi·
mentation ausgesetzt sind, enthalt Chondrosia reniformis, namentlich
im Ectosoma, Mengen von Fremdkorpern, hauptsachlich zerbrochene
Kieselnadeln anderer Schwamme. Diese fehlen in Exemplaren, die bei·
spielsweise an Hohlendecken wachsen.

Vorkommen: a) haufig und in grol3en Mengen; vom besonnten Phytal
bis in finstere Hohlenstollen. 1-8 m Tiefe;

b) an der Unterseite von Steinen, auf anderen Spongien (LEND. 1897),
Sand, grober Sand mit Lithothamnien, 30-50 m (BABIC 1923), Fels,
Sand, Schlamm angewachsen an Steinen, Schneckengehausen, anderen
Schwammen (z. B. Cacospongia) (VAT. 1928), Biocoenosen Cystoseira
barbata und Cladophora sp. (repens?) (ZEI 1955), Fels 0-10 m (SARA
1958a), Fels, Korallinen (SARA 1960), Posidonia-Griinde, exponierte
Nordwand, 0---40 m (SARA u. SIRIBELLI 1960), Schattenzone seichter
Hohlen (SARA 1961) Kiistennaher Detritus, Korallinen, "Amphioxus.
Sand", 50 m Tiefe (VACELET 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Chondrilla nucula O. SCHM.
G. n.: LEND. 1897
G. n.: SZYM. 1904
G. n.: ZIII1lIIERlI1. 1907
G. n.: BARIC 1922
G. n.: VAT. 1928
G. n.: Tops. 1945

1. G. n.: O. SCHM. 1862
2. G. n.: O. SCID1. 1862

G. embolophom: O. SCHM. 1862
G. nucula: O. SCIDL 1864
G. n.: F. E. SCHULZE 1877
G. n.: GRAEFFE 1882
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Habitus: kleinere Exemplare haben die Gestalt von kugeligen Knol
len, groI3ere treten als £lache, meist gerunzelte und gelappte Polster oder
Krusten auf. Einzelne Exemplare erreichen 8 X 4 em Flachenaus
dehnung. Die Konsistenz der Tiere ist knorpelig, die Farbe schwarzbraun,
kastanienbraun bis hellocker.

Die Ober£lache ist glatt, bis auf papillenartige Erhebungen auf denen
sich die unregelmaI3igen oder spaltenformigen Oscula befinden. Die
Umgebung der Korperoffnungen ist starker pigmentiert.

Anatomie: das Skelett besteht aus einem einzigen Kieselkorpertypus:
Sphaeraster. Sie sind am zahlreichsten dicht unter der Oberflache. lhr
Gesamtdurchmesser betragt etwa 26 ft, wovon die Halite vom kugeligen
Mittelkorper eingenommen wird.

Vorkommen: a) sehr haufig im besonnten Phytal; hier mit hohen, im
Schatten mit geringen Dominanzwerten. 1-6 m Tiefe.

b) auf Steinen und Schwammen (Cacospongia) (F. E. SCHULZE
1877). Sand-Posidonia (BABIC 1922), vergesellschaftet mit Palithoa
(TOPSENT 1918), auf Steinkorallen (ARNDT 1927), Detrituszone (SARA
u. SIRIBELLI 1960), kustennaher Detritus, Korallinen, "Amphioxus
Sand", 52-55 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

5. Hadromerina

Placospongia decorticans (HANITSCH)

1. Physcaphora d.: HANITSCH 1895 2. P. graeffei: LEND. 1897
Placospongia d. (HANITSCH): THIELE P. dewrticans: SARA 1961

1900

Habitus: das einzige Exemplar der Sa=lung bedeckte 35 cm2

Flache in Form einer Kruste von nur 1-2 = Dicke. Die Farbe ist
- nach Abziehen einer dunkelbraunen Algenhaut - im Leben wie im
Formol weiI3lich bis ocker durch den dichten Panzer farbloser Selenaster.
Die Konstistenz: hart und bruchig. Die Ober£lache ist reliefartig ge
andert. Die blattrippenartigen Adem sind frei von Selenastem; es sind
etwas erhohte Spalten, die den Blick auf das Endosoma freigeben. Da
keinerlei Oscula oder Pori im ublichen Sinn nachzuweisen sind, muI3 es
sich um die Orte des Wasseraustausches handeln.

Anatomie: die Rinde besteht aus zwei Schichten: nahe der Ober
Wiehe eine dunne, charakterisiert durch kleine Spiraster und Sphaeraster
(auch die Spalten und Hohlraume auskleidend), darauf folgend ein
dichter Panzer von Selenastern. 1m Endosoma liegen zerstreut wieder
um Selenaster und, in Bundel geordnet, Tylostyle. Letztere ziehen
schrag von der Basis (Kopfchen) zur Rinde (Spitzen), diese bisweilen
durchstoI3end. Besonders haufig findet man sie alternierend zu beiden
Seiten der oben erwahnten Adem, diese gleichsam stutzend (Abb.8).

z. Morph. Okol. Tiere, Ed. 55 2
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a

b

d

B,~ ~
r

Abb.8. Plaeosponyia deeortieans: Vel'tikalsehnitt dureb Spaltl'egion dcl' Rinde. ::;palt (a);
Rinde (bl; 'l'ylostylbiinclel (e); Selenastel' (dl und ~Iiel'oxe (el

Abb.9. Plaeosponyia deeortieans: Selenastel'
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Die Megascleren bestehen vorwiegend aus schlanken, eher stumpfen
Tylostylen, doch gibt es darunter auch Style, Subtylostyle und Tylo
strongyle. Sie sind 240-550 fl lang und 5-10 fl stark. Die bohnen
formigen Selenaster (Abb. 9) messen 55-70 fl, die Spiraster 10-15 fl
in del' Lange. Die Sphaeraster haben 10-13 fl Durchmesser.

Diesel' Schwamm lag bei niederster Ebbe (Springtide) stets trocken.
Seine Oberflache war besetzt von Spirorbis und Jungschwammen
(Gattungen Clathrina und Dysidea).

Vorkommen: a) ein einziges Exemplar unter einem groBen Felsblock
im Eulitoral.

b) auf Wanden und Boden im Schatten einer seichten Roble (SARA
1958b), Schattenzone einer seichten RoWe (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

Holoxea furtiva Tops.
1. H. t.: Tops. 1892 2. H. t.: VOLZ 1939

VOLZ meldet in seiner Bohrschwammarbeit (1939) diese Art - als
Einmieter in Bohrschwammkammern - das erste Mal aus del' Adria.
Es liegt keine Beschreibung vor.

Habitus: ebenso wie Geodia cydonium, Geodia conchilega und Dercitus
plicatus fand sich dieser Schwamm, durch AufmeiBeln von Steinen, als se
kundarer Einmieter in Bohrschwamm- undLithodomuskammern. Holoxia
furtiva wurde vom Autor nie auBerhalb gefunden. Die Farbe ist weiBlich.

Anatomie: das Skelett besteht aus zwei Sorten Oxe: gro13e kraftige
mehr odeI' weniger gebogen, manchmal doppelt geknickt, 1100-1900 fl X

20-50 fl (endosomal) und kleine scWanke (ectosomale) 400-700 fl X

5-10 fl; weiters aus Sanidaster 13-23 fl X 1-1,5 fl und Trichodragmen
mit sehr feinen Raphiden.

Vorkommen: a) maBig frequent. Mit geringen Dominanzwerten in
Steinen. 1,5-10 m Tiefe.

b) in Spalten von Melobesien-Konglomeraten und Steinen (TOPSENT
1892, 1900), in Muschel-Konglomerat, 123 m Tiefe (Tops. 1934), in
Bohrschwammkammern (VOLZ 1939).

Verbreitung: Mittelmeer.

Tethya aurantium (PALLAS)

1. Alcyonium a.: PALLAS 1766 T.l.: Tops. 1898
Tethya a. (PALLAS): GRAY 1848 T.l.: SZYi\I. 1904

2. Donatia lyncurium: NARDO 1833 T.l.: ZIMMERM. 1907
Lyncuria typus: NARDO 1334 Donatia l.: BARIC 1922
Tethya lyncurium: O. SCliM. 1862 Tethya l.: VAT. 1928
T. morum: O. SCHM. 1862 T. aurantium: Tops. 1945
T.lyncurium: GRAEFFE 1882 T. a.: SARA 1961
T.l.: LEND. 1896

2*
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Habitus: die kugeligen Exemplare erreichten maximal 8 cm2 pro
jizierter Flache. Die Farbe der groBeren Tiere war im Leben orangerot,
die der kleineren schmutziggriin.

Anatomie: LENDENFELD (1898), TOPSENT (1900 und 1918), VOSMAER
(1933) und viele andere Autoren haben ausgezeichnete Beschreibungen
der anatomischen Verhaltnisse des Schwammes geliefert; diesen ist
nichts hinzuzufiigen. Hervorgehoben sei die Fahigkeit des Tieres sich
bedeutend kontrahieren zu konnen.

Seine bathymetrische Verbreitung reicht bis in das Eulitoral.
Vorkommen: a) wenige kleine Exemplare im Halbschatten. 0-1,5 m

Tiefe.
b) Lithothamnien-Sand, Sand, ScWamm-Posidonia (auf Steinen und

Muschelfragmenten), 45-110 m Tiefe (BABIC 1922), auf der Unterseite
von Steinen (ARNDT 1927). Schlamm, Sand; Fels, Detritus, Area-Boden,
10-35 m (VAT. 1928). Kiistennaher Detritus, 24-90 m (VACELET
1960), Detritus, Schlamm, Sand. Posidonia, Fels, 40-45 m Tiefe
(SARA 1960), im Halbschatten einer seichten HoWe (SARA 1958b),
Halbschatten bis Schatten seichter Hohlen (SARA 1961), kiistennaher
Detritus (VACELET 1961).

Spirastrella eunctatrix O. SCHM.
1. S. c.: O. SCHM. 1868 S. purpurea: ZEI 1955
2. S. bistellata: LEND. 1897 S. cunctatrix: SARA 1961

LENDENFELD (1897) glaubte in seiner Monographie die SCHMIDTsche
Art Tethya bistellata (jetzt: Diplastrella bistellata) vor sich zu haben. Es
wurde dies bereits von TOPSENT (1900) (mit Recht) angezweifelt, doch
hat sich diese Ansicht erst in jiingster Zeit durchgesetzt.

Habitus: grobe, orangerote Krusten, oft von betrachtlicher GroBe
(145 cm2). GroBe, aderartige Tangentialkanale sind nur mit einer
diinnen Haut bedeckt, die nach der Konservierung einfallt und tiefe
Runen hinterlaBt. In der Decke dieser Kanale befinden sich die Oscula,
die Pori sind regellos iiber die Oberflache verteilt.

Anatomie: knapp unter der Oberflache befinden sich Spiraster eines
kleinen, eher regelmaBigen Typus (7,5-16 fl lang), hierauf folgt eine
dichte Lage groBer, unregelmaBiger Spiraster (25-50 fl), die auch im
Endosoma locker verstreut liegen und nur an der Schwammbasis wieder
kumuliert sind. Tylostyle durchziehen den Schwamm biindelweise, von
der Basis senkrecht gegen die Oberflache gerichtet.

Vorkommen: a) haufig und dominant an H6Wenwanden und -decken.
Halbschatten- bis Schatten. 1-7 ill Tiefe.

b) auf Steinkoralle (ARNDT 1927), Schatten einer seichten Hohle
(SARA 1960), in Felszone, gemeinsam mit Cliona viridis, Terpios fugax
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und Dysidea fragilis (SARA u. SIRIBELLI 1960), Halbschatten und Schat
ten seichter H6hlen (SARA 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Diplastrella ornata RUTZLER u. SARA
1. D. 0.: RUTZLER u. SARA 1963 2. D. 0.: RUTZLER u. SARA 1962

Der im vorliegenden Material vorgekommene Holotypus dieser Art
ist bei RUTZLER u. SARA (1962) beschrieben. Die 28 cm2 messende
Kruste stammte von der Unterseite eines Steines in 6 m Tiefe. Die
Verbreitung beschrankt sich vorerst auf die Adria.

1. o. a.: VOLZ 1939

Cliona albicans VOLZ
2. C. a.: VOLZ 1939

1. O. c.: GRANT 1826
2. Papillina 8uberea: O. SCliM. 1862

Vioa celata: O. SCliM. 1864
Papillina 8uberea: GRAEFFE 1882
Papillella 8.: LEND. 1897
P. quadrata: LEND. 1897

Habitus: der Schwamm wurde meist erst bei der Zerkleinerung des
Substrats entdeckt, da seine kleinen weil3lichen bis ocker Papillen
schlecht sichtbar sind. Befallene Zonen hatten h6chstens 30 cm2 Flache
und waren bis in 5-10 mm Tiefe durchsetzt.

Anatomie: schlanke, spitze Subtylostyle (bis 350 fJ, Lange) liegen nur
im Schwamminneren und k6nnen auch mit zwei untereinanderliegenden
Kiipfchen versehen sein. Die Amphioxe (bis 100 fJ,) sind etwas gebogen
und in den Papillen besonders haufig anzutreffen.

Vorkommen: a) selten, in kleinen Mengen im Gestein bohrend.
1,2-10 m Tiefe.

b) in Kalksteinen im flachen Wasser (VOLZ 1939).
Verbreitung: Mittelmeer (bisher nur in der Adria).

Cliona celata GRANT

Cliona celata: Tops. 1898
C. c.: BABI6 1922
Papillella quadrata: VAT. 1928
P. 8uberea: VAT. 1928
Cliona celata: VOLZ 1939
C. c.: Tops. 1945
C. c.: ZEI 1955

In seiner Revisionsarbeit iiber die "Clavulina der Adria" LENDEN
FELDa (1897) hat TOPsENT (1898) den richtigen Namen Cliona celata
GRANT fixiert.

Habitus: die Art ist leicht zu erkennen an ihren groBen gelben oder
ocker bis ziegelroten Papillen (bis 3mmimDurchmesser). 43cm2 wardie
griiBte befallene Gesteinsflache innerhalb der bearbeiteten Proben.

Anatomie: in vorliegendem Material fanden sich ausschlieBlich
Tylostyle (280-360 fJ, lang). Die von TOPsENT 1900 beschriebenen
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Trichodragmen und Spiraster kamen nicht vor (auch LENDENFELD hat
solche nicht gemeldet, VOLZ fand sie nur ein einziges Mal).

Vorkommen: a) maBig haufig, in kleinen Mengen. In Steinen und
Hohlenwanden. 1-10 m Tiefe.

b) Biocoenosen: lithophytische Cyanophycae, Cystoseira barbata,
Cladopham sp. (repens ~). Lithothamnion (ZEI 1955), im Kalkstein und
in pflanzlichen wie tierischen Kalkskeletten, Flachwasser bis etwa 100 m
Tiefe, im Alter oft, nach Durchsetzung des Substratbrockens, frei
werdend (verschiedene Autoren).

Verbreitung: Kosmopolit.

Cliona vasti/ica HANCOCK
V. v.: VAT. 1928
Cliona v.: VOLZ 1939
C. v.: raps. 1945

1. C. c.: HANCOCK 1849
2. Vioa grantii: O. SCHM. 1862

V. vastijica: LEND. 1897

Habitus: in der Regel war der Schwamm nur in geringen Mengen
anzutreffen. In dem einzigen Fall, wo in einer Probe 55 cm2 Befall zu
messen war, diirfte es sich um mehrere Exemplare gehandelt haben. Die
Farbe der Papillen (bis 1 mm Durchmesser) ist gelborange bis orangerot.

Anatomie: das Skelet besteht aus Tylostylen (im Mittel 290 ft lang),
bedornten Amphioxen (100 ft) und bedornten Microrhabden (10-15 ft)·

Vorkornmen: a) selten, in kleinen Mengen. Vorwiegend in Steinen
zwischen 1-3 m Tiefe.

b) Flachwasser, bis 600 m Tiefe, in Kalkgestein und pflanzlichen wie
tierischen Kalkskeletten (verschiedene Autoren).

Verbreitung: Kosmopolit.

1. Vioa v.: O. SCHM. 1862
Cliona v. (0. SCHlI1.): Tops. 1898

2. Vioa v.: O. SCHM. 1862
Pctpillina nigricans: O. SCHM. 1862
Osculina polystomella: O. ScmI. 1866
Vioa typica: GRAEFFE 1882

Cliona viridis (0. SCHM.)

V. viridis: LEND. 1897
Cliona v.: Tops. 1898
Vioa v.: VAT. 1928
Cliona v.: VOLZ 1939
C. v.: Tops. 1945
C. v.: SARA 1961

Habitus: die gelbgriinen bis dunkelgriinen Papillen stehen in knapper
Folge, konnen miteinander verschmelzen und charakterisieren den
Schwammbefall iiber eine Flache von 20 cm2 im Maximalfall.

Anatomie: die Spiculation besteht aus groBen Tylostylen (400 ft) und
zarten, teilweise recht unregelmaBigen Spirastern (15-45 ft).

Vorkommen: a) maBig haufig. Mit geringer Dominanz in Steinen und
seichten Hohlen. 1-6 m Tiefe.

b) im Kalkgestein und rezenten pflanzlichen und tierischen Kalk
gebilden, Flachwasser, bis 360 m Tiefe (verschiedene Autoren), seichte
Hohle (SARA 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.
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Cll:ona copiosa SARA
1. C. c.: SARA 1959 2. C. c.: SARA 1961

Den Holotypus diesel' Art hat SARA im Golf von Neapel gefunden.
Bald darauf konnte er sie aus del' Siidwest-Adria (Tremiti-Inseln) nach
weisen; hier sei nun ihre Existenz, als dritter Fundort, in del' Nordost
Adria festgestellt.

Habitus: es handelt sich um ein einziges, sehr kleines Exemplar, das
sich in eine noch in ihrem Loch sitzende, doch abgestorbene Lithodomus
muschel eingebohrt und dort, mangels an geeignetem Substrat, krusten
al'tig verbreitert hatte. Die Fal'be war ocker.

A natomie: die sehr formvariabIen SubtylostyIe messen 240-480 fl X

7-11 fl (SomA: 182-455 fl X 3,5-10,5 fl, Extremwel'te aus samtlichen
Funden), es kommen auch Style und Tylostrongyle VOl'. Die Oxe sind
sanft geschwungen, sehr variabel in del' GroBe und bisweilen centrotyl.
Die Lange del' Spiraster schwankt zwischen 20 und 45 fl.

Vorkommen: a) in Lithodomus-Schale unter einem 2 m tiefen, stark
exponierten Stein.

b) Halbschatten bis Schatten seichter Hohlen, Wandposition (SARA
1~5~, 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.
Cliona sp.

In einem Exemplar von Anchinoe tenacior befanden sich zahlreiche
Spiculae von einer Cliona als Fremdnadeln. Die Zugehorigkeit zur
Gattung Cliona ist nach dem Spiculationstypus eindeutig, die Art ist
mit groBer Wahrscheinlichkeit neu. Nachdem Bohrspuren und anatomi
sche Verhaltnisse nicht beschrieben werden konnen, muB hier die Auf
stellung einer neuen Art ausbleiben.

Trotzdem seien die charakteristischen Skelettelemente im folgenden
el'wahnt (Abb. 10): groBe Tylostyle mit schlankem Hals, im oberen
Drittel geknickt und verdickt, gegen das Ende zu spitz auslaufend
(320-640 fl X 11,5 fl). Kleinere Tylostyle mit odeI' ohne verdiinntem
Hals, wenig odeI' gar nicht gekriimmt (190-240 fl X 10-11 fl). Die
Kopfchen sind rund, selten oval odersubtyl. Die Mikroskleren bestehen
aus geknickten Oxen, 100-140 fl X 2-5 fl, gekriimmten und zart be
dornten Oxen, 60-100 fl X 2,6-5,2 fl' diinnen langen, zart bedornten,
geraden, gebogenen odeI' geschlangelten Spirastern (50-75 fl X 2-2,6 fl),
gedrungenen, groBdornigen Spirastern, gerade, gekriimmt, geschlangelt,
D- odeI' W-formig (26-57 fllang) und geraden odeI' eiformigen, bedorn
ten Microrhabden (10-20 fl X 1,4-4,2 fl).

Zart bedornte, wenn auch geringer gekriimmte Microxe findet man
auch bei Clionia vastifica, die Spiraster erinnern an Cliona schmidti
(RID.). Was die vorliegende Art gl'undsatzlich von den beiden eben
erwahnten unterscheidet, ist die fast doppelt so groBe Dimension del'
Tylostyle und deren gekriimmte Form.
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Vorkommen: a) als Fremdnadeln in Anchinoe tenacior von einem
Stein aus 1 m Tiefe.

Verbreitung: Mittelmeer (bisher nur aus der Adria).

toop.

b

a

<1"
o

Abb. lOa-g. CHona sp. Skelettkorper: 'fylostyle (a, b), Oxe (c, d), Spirastel' (e, f),
Microrhabde (g)

Cliothoosa hancocki (Tops.)

2. Vioa ramosa: LEND. 1897
Thoosa hancocci: Tops. 1898
Gliothoosa hancocki: VOLZ 1939

1. Thoosa h.: Tops. 1888
Gliothoosa h. (Tops.): Tops. 1920

Habitus: die Art ist leicht an den extrem kleinen Bohrkammern zu
erkennen (unter 1 mm im Durchmesser). Wie VOLZ (1939) ganz richtig
vermerkt, sieht ein befallener Stein aus "als sei er von gelber Farbe
durchtriinkt". Dieser Eindruck entsteht dadurch, daB die winzigen
Kammern sehr eng aneinander liegen. Der Befall durch den leuchtend
gelben Schwamm erreicht in einer der Proben den Maximalwert von
28 cm2•

Anatomie: das Skelett besteht aus Tylostylen (400 fl) und Amphi
astern von zweierlei Typus: robuste mit knolligen und zarte mit ver
zweigten Strahlen. Sie sind ziemlich unregelmiiilig und 12-16 fl lang.
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Die von VOLZ (1939) beschriebene Amphiasterart ist auch hier vorge
kommen, doch scheint es sich eher um unausgebildete Jugendformen zu
handeln.

Vorkommen: a) nicht selten, doch mit geringer Dominanz. 1m
Gestein bohrend. 3-8 m Tiefe.

b) in Kalkkorpern des Flachwassers, 2-8 m Tiefe (VOLZ 1939 und
andere Autoren).

Verbreitung: Mittelmeer, West-Indic, Ost-Indic, West-Pazifik.

1. A. m.: CARTER 1879

Alectona millari CARTER

2. A. m.: SARA 1961

Habitus: von dieser Art wurden nur Spiculae in Terpios jugax
gefunden.

Anatomie: die Nadeln (n~r Mikroskleren) bestehen aus robusten,
unregelmaBig gebogenen, mit Hockern besetzten Diactinen von 120 bis
220 flo Lange und Amphiastern mit knotigen Strahlen (15-18 fl).

Vorkommen: a)als Fremdspiculae in Terpios jugax von einer Stein.
unterseite aus 1 m Tiefe.

Die Art ist allgemein nur aus Tiefen unter 450 m bekannt. SARA hat
sie (1959 und 1961) als erster aus HoWen nahe der Oberflache (Golf
von Neapel und Tremiti-Inseln) nachweisen konnen. Vorliegender Fund
beweist auch ihr Vorkommen im Seichtwasser der nordlichen Adria.

b) in Korallenfragmenten aus groBerer Tiefe (ab 450 m) (Tops. 1900),
im Schatten einer seichten Hohle (SARA 1959), Spiculae in Topsentia
contorta und Haliclona viscosa, in seichter Hohle (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, Nord-Atlantik.

Terpios jugax DUCH. u. MiCH.

1. T. t.: DUCH. u. MICH. 1864 Terpios t.: Tops. 1898
2. Suberites t.: LEND. 1897 T. t.: SARA 1961

Habitus: papierdiinne, bis 1 mm starke Krusten, die Handteller
Flache (z. B. 68 cm2) erreichen konnen. Zuweilen findet man das Tier
membranartig iiber Gesteinsspalten oder zwischen Algen ausgespannt.
Die Farbe ist intensiv dunkelblau bis blaugriin und auf eingeschlossene
Cyanophyceae zuriickzufiihren.

Anatomie: die Tylostyle sind in Biindeln gelagert, schlank, etwas
unregelmaBig geschwungen, zuweilen subtyl und etwa 160-520 fllang.

Vorkommen: a) mit hoher Frequenz, doch jeweils nur in kleinen
Mengen. In Halbschatten und Schattengebieten. 1-10 m Tiefe.

b) auf Kalkalgen und anderen Spongien, z. B. Aplysilla und Oscarella
(LEND. 1897), auf Steinen (Bow. 1866, CARTER 1882, Tops. 1890), auf
Porites (DUCH. u. MiCH. 1864), auf Stylophora (KELLER 1891), auf
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Posidonia (Tops. 1934), auf Steinen in Detritus- und Felszone (SARA
1960), im Schatten seichter Hohlen (SARA 1961), klistennaher und
-ferner Detritus, Korallinen und Muschelboden, 50-100 m Tiefe (VA

CELET 1961).
Verbreitung: Kosmopolit.

1. P.l.: Tops. 1893

Prosuberites longispina Tops.

2. Suberites tongispinus: LEND. 1896
Prosuberitesl.: Tops. 1898

Habitus: das einzige Exemplar dieser Art miBt 25 cm2• Es hat dotter
gelbe Farbe und ist als 0,5-2 mm starke Kruste auf Penares helleri auf
gewaehsen. Tylostyle ragen 1/2-2 = liber die Oberflaehe hinaus, was
dem Tier ein haariges Aussehen gibt.

Anatomie: es sind nur Tylostyle vorhanden, deren Kopfehen der
Sehwammbasis anliegen; sie verlaufen senkreeht zur Oberflaehe und
durehdringen diese. Die Nadeln sind sehlank, gerade oder etwas ge
sehlangelt und 1200-2200 f-l lang. Die Kopfehen sind rund oder oval,
manehmal subtyl; es kommen aueh weitere Aufsehwellungen im Verlauf
des Sehaftes vor. Die Spitzen haben zumeist die Form eines Kegel
stumpfs.

In dem besehriebenen Exemplar (aufgesammelt im August), sind
nahe der Basis Gemmulae von 25-130 f-l Durehmesser zu beobaehten,
an die die Kopfehen der Tylostyle angelagert sind (Abb. 11).

Vorkommen: a) ein kleines Exemplar an der Wand einer Hohle;
ma13ig besehattet, starke Wasserbewegung. 1,5 m Tiefe.

b) auf Steinen (Tops. 1893), auf Kalkalgen und "anderen festen
Korpern" (LEND. 1897), auf Steinen und Melobesien, 60 m Tiefe (Tops.
1900), auf Steinen und Lithothamnion, 15-50 m Tiefe (Tops. 1934).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik.

6. Halichondrina

Axinella damicornis (ESPER)

1. Spongia d.: ESPER 1794 A. damicornis: O. SCHM. 1864
Axinella d. (ESPER): O. SCHM. 1864 A. cinnamomea: BARIC 1922

2. Grantia cinnamomea: NARDO 1847 A. damicornis: Tops. 1945
Axinella c.: O. SCHM. 1862 A. d.: SARA 1961

Die systematisehe Stellung dieser Art hat TOPSENT (1925) geklart.
Habitus: beher- bis strauehartig, mit stark verbreiterten Asten. Die

Hohe der einzelnen Exemplare betragt 4-6 em, die projizierte Flaehe
erreieht 15 em2• Die Farbe der lebenden Tiere ist leuehtend gelb, die
Oberflaehe erseheint borstig dureh vorstehende Nadeln. Die Konsistenz
ist zahelastiseh.
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Abb. 11. Prosuberites longispina auf Penares he/leri sitzend (dunk!e
Rinde c,): an der Basis liegende Gemmula (b) mit angeJagerten

'fylostylcn (c) (ungcfa,rbtcr Vertikalsclmitt)

a

Abb. 12. a"ambe crambe mit eingescWosscnen Dinopbycccn (a).
Vertikalsclmitt 25 I'. Mallory
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Anatomie: im Ectosoma liegen Bundel von Oxen, senkrecht zur
Oberflache orientiert; aus diesen ragen lange Style bis iiber die Ober
flache hinaus. Das Skelett im Schwamminneren ist ausschlieBlich aus
transversal gelagerten Biindeln von Oxen gebildet.

Die Oxe sind geknickt und des 6fteren abnorm gestaltet (centrotyl,
gestufte Spitzen); sie sind 320-480 fl, lang und 11,5-15 fl, breit. Die
Style (manchmal Subtylostyle) sind unregelmaBig oder geschlangelt,
960-1300 fl, lang (oft langer aber zerbrochen) und 8-20 fl, dick.

Vorkommen: a) drei kleine Exemplare im Schatten einer H6hle,
2-5m Tiefe.

b) Sand, Sand mit Kalkalgen, 50-90 m Tiefe (BABIC 1922), Sedi
mentboden mit abgerissenen Algen, 335-367 m (VACELET 1960), Fels
boden, 50-70 m, Korallinen- und Posidonia-Boden, 100 m, Detritus
boden mit groBen Felsen, 60 m (SARA u. SmIBELLI 1960), am Boden
einer seichten H6hle (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

Hemimycale columella (Bow.)

1. Desmacidon c.: Bow. 1874 2. Stylotella c.: VAT. 1928
Hemimycale c. (Bow.): BURTON 1934 Hemimycale c.: SARA 1961

Habitus: in kleinen (0,5-35 cm2) rosafarbenen oder braunroten
Krusten oder Polstern gewachsen. Die Konsistenz ist gallertig weich,
die Oberflache von hell umrandeten Kratern bedeckt, in denen die Off
nungen des Kanalsystems liegen.

Anatomie: bandf6rmig angeordnete Spiculae ziehen gegen die Ober
flache, wo sie pinselartig auseinanderstraWen. Dazwischen liegen weitere
Nadeln ungeordnet verstreut. Es kommen Style und Strongyle vor; sie
sind gleichbleibend schlank, gerade, 250-400 fl, lang und 2,6-7 fl, dick.

Vorkommen: a) sehr frequent, doch in maBigen Mengen; im Halb
schatten und Schatten von Steinunterseiten und H6hlen. 0,8-10 m
Tiefe.

b) ScWamm-Detritus, Fels-Detritus mit Area, auf Chenopus mit
Paguristes, 15-36 m (VAT. 1928), Grobsand, Sand, Posidonia, Koralli
nen, 8-50 m (SARlI960), Schattenzone seichter H6hlen (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

7. Poecilosclerina

Mycale massa (0. SCRM.)

1. Esperia m.: o. SCIDL 1862 Esperella m.: VAT. 1928
Mycale m. (0. SCHM.): BABI6 1922(?) Mycale m.: BABI6 1922

2. Esperia m.: ZUIMERM. 1907 M. m.: Tops. 1945

Habitus: mit 1-6 cm2 bedeckt Mycale massa ihr Substrat in Form
von Krusten und kleinen Poistern; zuweilen wachst sie in Spalten
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und Lithodomus-Bohrlocher ein. Die Farbe ist weiBlich, die Konsistenz
zart briichig.

Anatomie: das Kieselskelett besteht aus geknickten Stylen (400 bis
560 fl x 5-13 fl), die sich proximal auf charakteristische Weise ver
jiingen, aus Anisochelen (50-60 fl) mit auskragendem Zahn an der
kleineren Schaufel, aus Sigmata (25-80 fl) - ein geringer Prozentsatz
davon ist bei einigen Exemplaren S-formig gebogen - und aus Tricho
dragmata, deren Raphide durchschnittlich 45 fl lang sind.

Vorkommen: a) selten und in kleinen Mengen an Steinunterseiten.
6 m Tiefe.

b) Sand-Fels-Posidonia, 45-89 m (BABIC 1922), Schlamm-Fels
Detritus-Sand, auch mit Bryozoen, 15-38 m (VAT. 1928), Lithotham
nion, 15--40 m (Tops. 1936), Detritus mit Ophiotrix, 85-94 m (VA
CELET 1960), Grobsand mit Posidonia, 7-40 ill (SARA 1960), Detritus
und Felszone, 30-50 ill (SARA u. SIRIBELLI 1960), Detritus, Korallinen,
59-103 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, Nord-Atlantik.

Myxilla rosacea (LIEBERK.)

1. Halichondria r.: LIEBERK. 1859 M. r.: GRAEFFE 1882
Myxillar. (LIEBERK.): O. SCHM.1862 M. r.: BABI6 1922

2. M. r.: O. SCHM. 1862 M. incrustans var. rosacea: Tops. 1945

Habitus: der Schwamm tritt in weichen, etwas schleimigen, rot
orangen Krusten (2-20 cm2) mit pliischartiger Oberflachenstruktur auf.

Anatomie: Acanthostyle bilden, in Spongin eingelagert, ein Netz,
bestehend aus drei- bis viereckigen Maschen. Hauptstrange mit dichter
gelagerten Spiculae ziehen, in einigem Abstand voneinander, von der
Basis zur Oberflache.

Die Acanthostyle sind sparlich bedornt, etwas gebogen, 150-180 fl
lang. Von gleicher Lange sind schlanke, an den Enden etwas verjiingte
und bedornte Strongyle, die auf das Ectosoma beschrankt sind. 1m
Parenchym regellos zerstreut liegen Sigmata(11-36 fl) - auch S-formig
und, in geringerer Zahl, Isancora (23-27 fl).

In diesem Schwamm (gesammelt im September) waren groBe Eier
und Embryonen zu finden.

Vorkommen: a) selten und in kleinen Mengen an Steinunterseiten;
auf Pachastrella monolifera. 3-8 m Tiefe.

b) auf Schlammgriinden (GRAEFFE 1882), auf Steinen, Kalkalgen,
lnachus und Ircinia, 45-110 m (BABIC 1922), auf Codium und Litho
thamnion (Tops. 1936), Schlamm, 103-116 ill (VACELET 1960), auf
Nassa, 50 m (SARA 1960).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, Nord-Atlantik, Arktis.
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Crambe crambe (0. SCHM.)

1. Suberites crambe: O. SCHM. 1862 Tetranthella fruticosa: LEND. 1894
Crambe c. (0. SCHM.): TmELE 1899 Crambe crambe: BABI6 1923

2. Suberites c.: O. SCIllL 1862 C. c.: Tops. 1945
S. fruticosus: O. SCIDL 1862 Hemimycale brevicuspis: SARA 1961

Die systematische Geschichte diesel' Art ist sehr verworren. Das
ruhrt daher, dal3 Crambe crambe zwei Erscheinungsformen hat: mit
Microscleren (Desmoide und Ancora) und ohne solche. Es liegen vier
"Erst"-beschreibungen VOl'. Fur die Form mit Microscleren: Suberites
crambe O. SCHM. (1962) und Suberites fruticosus O. SCHl\i. (1862) fur jene
(viel haufigere) mit reduziertem( ?) Skelett: Stylinos brevicuspis (Tops.
1892) und Hemimycale ambigua SARA (1960). Diese angefuhrten
"Arten" weisen noch zusatzlich eine umfangreiche Synonymie auf, deren
Aufzahlung den Rahmen diesel' Arbeit jedoch uberschreiten wurde. 1m
hier untersuchten Material kommen' nul' Formen ohne Mikroskleren VOl'.

Habitus: papierdunne bis einige Millimeter starke Krusten von zart
elastischer Konsistenz erstrecken sich uber Flachen von 0,75-290 cm2•

1m Untel'suchungsgebiet ist er einer del' haufigsten Schwamme, aul3er
lich chal'akterisiert durch seine kraftige Farbe: zinnober-, ziegel- bis
orangerot. Die Oberflache ist glatt, nur stellenweise (bei manchen
Exemplaren) mit unregelmal3igen Warzen bedeckt, aus denen Spiculae
vorragen. Subdermale Kanale sind mit dunnen Membranen bedeckt und
nul' beim lebenden Tier zu erkennen.

Anatomie: in Sedimentnahe gewachsene Exemplare sind stark durch
setzt von Sanden und Fremdnadeln. In Sponginsubstanz eingelagert
ziehen Bundel von Spiculae senkrecht und transversal von del' Basis
gegen die Oberflache. Sie bestehen aus kraftigen Stylen (im Durch
schnitt, entsprechend den Exemplaren, 370-400 fl X 8-13 fl) und
schwacheren Stylen (225-320 fl X 3,5-5,5 fl). Del' Gro13teil del' Style
ist gerade, hauptsachlich unter den gro13eren finden sich solche, die
leicht gebogen sind (die Biegung befindet sich meist im Drittel VOl' del'
Spitze). Die Spitzenenden verjungen sich oft stufenformig.

Ein Exemplar des Schwammes war von einer Kolonie Dinophyceen
erfullt (Abb. 12), die offensichtlich hier auch zu leben vermochten (die
Art konnte nicht naher bestimmt werden).

Vorkommen: a) im gesamten Untersuchungsgebiet mit hochster Fre.
quenz und betrachtlicher Dominanz. 0,8-10 m Tiefe. Auch auf einer
Auster und mehrere Male auf Fasciospongia cavernosa wachsend ange
troffen.

b) auf Kalkalgen, Serpula-Rohren, Posidonien, Bryozoen und auf
Inachus-Panzer, 31-77 ill (BABIC 1922), auf Posidonien, Panzer von
Pisa und auf Felsen (Tops. 1936), Sedimentboden mit abgerissenen
Algen, 335-367 m (VACELET 1960), Korallinen-Posidonia-Boden, 30 bis
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50 m (SARA 1960), Felsboden 30-40 m (SARA u. SIRIBELLI 1960),
besonnte bis sehattige Zone in seiehten Grotten (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

Lissodendoryx isodictya1is (CARTER)

1. Halichondria i.: CARTER 1882 2. Aus del' Adria noch nicht gemeldet ( ?)
Lissodendoryx i. (CARTER): Tops. 1897

Dieser Sehwamm war aus der Adria noeh nieht Init Sieherheit
bekannt. TOPSENT (1925) erwiihnt, daB sieh im Museum von StraBburg
ein, von O. SCHMIDT in Venedig gesammeltes, doeh seheinbar nieht deter.
miniertes Exemplar befinde; er ist jedoeh nieht sieher, ob die Herkunfts
Etikette riehtig ist.

Habitus: ein massiges Exemplar von 4,5 X 4,5 em Grundfliiehe; die
Farbe des lebenden Tieres war weiBlieh, die Konsistenz weieh-briiehig.
Es war in einer Spalte, gebildet aus festem Gestein und aufliegendem
Felsbloek eingewaehsen und dureh und dureh von grobem IGes dureh
setzt, so daB das abziehbare Eetosoma nur stellenweise frei lag.

Anatomie: im Eetosoma liegen, vorwiegend tangential, Biindel von
Tyloten. Das Endosoma ist brotartig paros und von netzig gelagerten,
gebogenen, am stumpfen Ende sieh verjiingenden Stylen durehzogen;
dazwisehen liegen zaWreiehe, aueh S-forInige, Sigmata und wenige Iso
chele.

Die MaBe del' Spieulae: Tylote: 230-255 f}, X 5-6 f}" Style: 210 bis
265 f}, X 6,5 f}" Sigmata: 28-34 f}" Isaneora: 28-32 f},.

Del' Sehwamm sehiitzt sieh vor meehaniseher Sehiidigung und Aus
trocknung dureh ein- und angelagerte Steinehen.

Vorkommen: a) unter einem stark exponierten Felsbloek im Gezeiten
niveau; liegt bei Inittlerer Ebbe stets trocken.

b) auf Microcosmos (Tops. 1925), unter einem Stein im Seiehtwasser
(Tops. 1936), auf Felsen, nahe der Inittleren Ebbezone (HARTM. 1958),
Detrituszone, 40 m (SARA u. SIRIBELLI 1960).

Verbreitung: Kosmopolit.

Lissodendoryx cavernosa (Tops.)

1. Damiria c.: Tops. 1892 2. Aus del' Adria noch nicht gemeldet
Lissodendol'Yx c. (Tops.): Tops. 1936

Es handelt sich hier urn den ersten adriatisehen Fundort dieser von
del' franzosisehen Mittelmeerkiiste bekannten Art.

Habitus: drei diinne weiehe Polster von orangeroter Farbe haben die
Ausdehnung von 12, 18 und 36 em2 • Die Oberfliiehe ist glatt oder von
stumpfen, dunkler gefiirbten Papillen bedeekt. Das Extosoma ist diinn
und bis auf die Papillenregion abziehbar und liiBt subdermale Riiume
durchseheinen.
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Anatomie: der Aufbau des Skeletts ist ahnlich dem der vorigen Art.
Die ectosomalen Tylote messen 180-350 p X 4-5,5 p. Die Acantho
style des Endosomas sind extrem modiliziert und besitzen nur ganz
selten winzige Dornen; ihre durchschnittliche Lange betriigt 260-300 p,
die Breite 4-7,5 p.

Grone Isochelt (23-38 p) liegen im Ectosoma, kleine (10-15 p),
im Profil halbkreisformige, im ganzen Schwammkorper.

Vorkommen: a) drei kleine Exemplare an Steinunterseiten. 2,5 bis
3 m Tiefe.

b) auf Fels und Korallinen, 15-200 m (Tops. 1936).
Verbreitung: Mittelmeer (neu fiir die Adria).

1. A. t.: Tops. 1892

Acarnus tortilis Tops.
2. Aus der Adria noch nicht gemeldet

Diese Art ist neu fiir die Adria. Ihre typischen Cladotylostyle
(114-118 p), zerbrochene Style und Tylote sowie einige Toxe wurden
in M yxilla rosacea gefunden. Leider liegt kein vollstiindiges Exemplar vor.

Vorkommen: a) unter einem Stein in 8 m Tiefe, als Fremdnadeln in
M yxilla rosacea.

b) auf Melobesien (Tops. 1892), auf Geodia cydonium (Tops. 1925),
Fels 7 m, Sand-Detritus-Posidonia, 35-40 m (SARA 1960).

Verb1'eitung: Mittelmeer (neu fUr die Adria). Nordost-Atlantik.

H ymedesmia versicolor (Tops.)

1. Myxilla v.: Tops. 1893 2. H. v.: SARA 1961
Hymedesmia v. (Tops.): Tops. 1936

Habitus: weiche, zarte Krusten graublauer Farbe. Die Grone ist
maximal 42 cm2• Die Oberfliiche ist von helleren, kreisrunden oder
ovalen Flecken iibersiit - Zone der Kanaloffnungen - die im konser
vierten Zustand verschwinden.

Anatomie: die ectosomalen Megascleren weichen in der Gestalt etwas
von der von TOPsENT (1936) gegebenen Beschreibung abo Bei seinen
Exemplaren von Banyuls sind es gut ausgebildete Subtylote, bei denen
ein Kopfchen etwas schwiicher ist. Bei jenen von Monaco kommen
bereits Subtylostrongyle vor. Das vorliegende adriatische Material ist
noch mehr reduziert: Subtylote (mit schwachen Kopfchen) sind selten;
sie werden ersetzt durch Subtylostrongyle und Strongyle. Dbergiinge
zwischen diesen sind vorhanden.

Die Mane aller Nadeln sind geringer als die des franzosischen Autors,
die in der folgenden Ausfiihrung in Kla=er gesetzt sind: Subtylote
(und modilizierte Formen): 180-220 p Lange (250-325 p), Haupt
Acanthostyle: 170-190 p (200-475 p), Neben-Acanthostyle: 55 bis
100 P (115-180 p), Isochele: 15-18 p (24-30 p).
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Vorkommen: a) selten und in kleinen Mengen. 1m Halbschatten von
Steinunterseiten und HoWen. 2,5-3,5 m Tiefe.

b) leicht beschattete Grotte, 0-2 m, Fels mit Sand, 7 m (SARA
1960), in Detritus- und Felszone, 40-50 m (SARi u. SIRIBELLI 1960)
auf Anomia und Microcosmos aus einer seichten Hohle (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

1. A. t.: Tops. 1925

Anchinoe tenacior Tops.

2. A. t.: SARA 1961

HalJitus: diinne fleischige Krusten von sehr variabler GroBe: 1 bis
154 cm2• Die Farbe ist graublau; Subdermalkanale sind im frischen
Zustand aderartig sichtbar.

Anatomie: Strongyle (225-260 f-l Lange) liegen biindelweise nahe
der Oberflache in tangentialer Richtung. Acanthostyle zweier GroBen
ordnungen (95-110 f-l und '130-225 f-l) stehen senkrecht in der
Schwammbasis und ragen mit der Spitze gegen die Oberflache. Isochele
(15,5-18 f-l) liegen verstreut im Parenchym.

Embryonen sind in manchen Exemplaren (gesammelt im September)
vorhanden. In einem Tier fanden sich zahlreiche Spiculae von Oliona sp.
(s. S. 23).

Vorkommen: a) mit hohen Frequenz- und Dominanzwerten im Halb
schatten von Steinunterseiten und HoWen; auch auf Spongia virgultosa.
Vorwiegend Vertikal-Position. 1-7 m Tiefe.

b) auf Lithophyllum (Tops. 192?), auf Posidonia, Lithophyllum,
Schwammen, Bryozoen (Tops. 1936), Sand, Posidonia, Korallinen,
30-50 m, seichte, maBig schattige Grotte, 0-2 m (SARA 1960), auf
Gliona viridis in Felszone (SARA u. SIRIBELLI 1960), Schattenzonen
seichter HoWen (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

Antho involvens (0. SCliM.)

1. Myxilla i.: O. SCHM. 1864 A.paradoxa: BABI6 1922
Antho i. (0. SCHM.): GRAY 1867 Dictyochathria morisca: VOLZ 1939

2. Myxilla i.: O. SCIDL 1864 Antho involvens: Tops. 1945
Artemisina mediterranea: BABI6 1922 A. i.: SARA 1961

HalJitus: flache Polster, 2-120 cm2 Flachenausdehnung. Farbe: rot,
rotorange bis gelb. Die Oberflache ist rauh durch hervorragende
Nadeln.

Anatomie: Acanthostyle (selten einige Acanthostrongyle) bilden, an
den Enden durch Spongin verkittet, ein Netz aus drei- bis viereckigen
Maschen. Von den Kittstellen ragen Biischel von glatten Stylen senk
recht bis iiber die Oberflache empor. Toxe sind zahlreich im Parenchym
verstreut. Isochele schienen keine vorhanden, sie konnen reduziert sein

z. Morph. Okol. Tiere. Bd. 55 3
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Anatomie: Oxe, mit Spongin verkittet, bilden ein unregelmiWiges
Netzwerk. Die GroBe der Oxe variiert zwischen 114 X 3 fJ, und 136 X 7 fJ,.

Vorkommen: a) selten, mit geringer Dominanz an Steinunterseiten
und in HoWen. 2-6 m Tiefe.

b) auf Bryozoen und Kalkalgen, 45-80 m (BABIC 1922), im Schatten
einer seichten HoWe (SARA 1958b), auf Steinen, auf Dysidea fragilis,
auf Ircinia muscarum und auf Pecten, 0-10 m (SARA 1958a), nord
exponierter Fels mit Spalten, 0-2 m (SARA 1960).

Verbreitung: Kosmopolit.

Phloeodictyon constructum nov. spec.

Die Form mancher Spiculae und ihre Differenzierung in zwei GroBen
klassen erinnert an den aus dem Atlantik bekannten Phloeodictyon
fistulosum (Bow.) (Beschreibung bei TOPSENT 1928).

Halb so groBe Nadel- und GeiBelkammerdimensionen, schlankere
Ausbildung der groBeren Oxe und mannigfaltige Variierung ihrer Spitzen,
sowie charakteristische Skelettstruktur und fur die Gattung ungewohn
liche Fiirbung rechtfertigen die Aufstellung der neuen Art.

Habitus: das einzige gefundene Exemplar umfaBte die Unterseite
eines hohlliegenden Steines in Form zweier, durch ein schmales Band
verbundener Polster (Abb. 13). Das Innere dieser Polster ist hohl und
nur durch einige Falten der Innenwand, die zu Lamellen ausgezogen sein
konnen, wabenartig unterteilt. AuGen gehen seitlich stolonenartige Fort
siitze, sog. Fisteln, abo Sie sind 10-30 mm lang und 2-4 mm dick,
hoW und dienen dem Wasserabtransport. Der eigentliche Schwamm
korper miBt 10 X 5,5 cm bei maximal 3 cm Dicke.

Die Farbe schwankt, entsprechend der Exposition gegen das Sonnen
licht, von weill bis dunkelviolett. Die Konsistenz ist sehr zart und
briichig, das Ectosoma liiBt sich leicht ablosen.

Die Fisteln haben eine liingsgeriefte Oberfliichenstruktur, die auch
ein Stiick iiber den iibrigen Schwammkorper strahlt.

Anatomie: ein senkrecht zur Oberfliiche gefiihrter Schnitt durch den
Schwammkorper liiBt eine deutliche Gliederung in Ecto- und Endosoma
erkennen (Abb. 14). Der Skelettaufbau liiGt sich folgendermaBen cha
rakterisieren: perpendikuliir verlaufen parallele Ziige von Nadeln, deren
Enden mit Spongin verkittet sind; ihr Abstand entspricht der Liinge
der Oxe (etwa 130 fJ,), mit denen sie in horizontaler Richtung (parallel
zur Oberfliiche) von Kittstelle zu Kittstelle verbunden sind. Es entsteht
so ein riiumliches Netz aus vorwiegend quadratischen Maschen mit der
Seitenliinge eines Ox, das durch Kaniile und Lakunen nur unter-

Abb. 13. Phloeodictyon constructum: Habitus, angeheftet an Steinunterseite
Abb. 14. Phloeodictyon coru;tructum: Vertikalschnitt zur illustration des Skelettaufbaus
Abb. 15 a-e. Phloeodictyon constructum: (a) kleine und (b) grolle Oxe, (c) Spitzenvaria

tionen der grollen Oxe
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c

Abb.14

z. Morph. OkoI. 'L'iere, Bd. 55
Legenden S.36

Abb.15a-c

3a
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brochen, kaum aber in seiner Richtung gestort wird. Nachdem die verti
dalen Ziige haufig durch mehrere Oxe verstarkt sind, entsteht der Ein
kruck einer Betonung dieser Richtung. Die horizontal gelegenen Ma
schen sind nur in gewissen Ebenen, mit 200-500 fl Abstand, beginnend
an der Oberflache, verstarkt; diese allerdings sowohl mit parallel zu den
Seiten, als auch mit diagonal gelegenen Oxen (dreieckige Maschen). Das
Parenchym ist im oberflachlichen Teil des Ectosomas dicht, in der dar
unterliegenden Zone beschrankt es sich auf Reste entlang den Nadel
ziigen (leichte Ablosbarkeit auf der "Rinde"), urn durch plotzliche Ver
dichtung in einer nadelverstarkten Ebene den Beginn des Endosomas
anzuzeigen. Dieser eigenartige Bau ist fiir die Tiergruppe nicht auBer
gewohnlich, doch wird er an dieser zarten Form besonders deutlich. Zu
erklaren ist er durch ruckweises Wachstum, das bei wenig robusten
Arten im Freiland Ofters beobachtet we~den konnte. In der ruhigen
Jahreszeit (im Mittelmeerraum im Sommer) werden Skelettportionen
iiber die Oberflache hinausgeschoben, und dann, vor Beginn der herbst
lichen Unwetter, in den auBersten Partien verstarkt. Dann erst wandern
Zellmassen nach, urn den neuen Raum zu erfiillen: der Schwammkorper
ist gewachsen. Bei einem anderen monaxonen Kieselschwamm (nicht
naher bestimmt) konnte dieser Vorgang zum Teil im Aquarium beob
achtet werden. Lange Spiculae wurden vertikal iiber die Oberflache
geschoben, Zellhaufen, teilweise membranartig ausgespannt, drangten
spater dazwischen hoch. Durch plotzliches Eintreten ungiinstiger
Lebensbedingungen wurden jedoch die vorstehenden Nadeln speerartig
abgeworfen und der Schwamm starb abo

Die GeiBelkammern von Phloeodictyon constructum messen 20-26 ft
im Durchmesser.

Das Skelett ist gebildet aus zwei Sorten Oxe: groBe, 130-145 ft X

4-6 fl, leicht gebogen, mit mehr oder weniger plotzlich oder abgestuft
zugespitzten oder mit abgerundeten Enden, die abgerundeten bisweilen
mit kleinen spitzen Kopfchen versehen; kleine, etwas kraftiger gebogene
oder leicht geschlangelte, mit gleichformig schlanken Spitzen (Abb. 15).
Holotypus deponiert unter Nr.1l649 im Naturhistorischen Museum Wien.

Vorkommen: a) ein Exemplar an der Unterseite eines Steines in
7 m Tiefe.

Verbreitung: Mittelmeer (bisher nur in der Adria).

Pellina semitubulosa (LIEBERK.)

1. Halichondria 8.: LIEBERK. 1859 R. 8.: GRAEFFE 1882
Pellina 8. (LIEBERK.): O. SCHM. 1870 R. 8.: BABIC 1922

2. Reniera 8.: O. SCHM.1862 R. 8.: VAT. 1928
R. 8.: KELLER 1878 Pellina 8.: Tops. 1945

P. 8.: SARA 1961

Habitus: drei Exemplare von 13, 15 und 168 cm2 Flachenbedeekung.
Der zarte, briichige Schwamm hat im Leben weiBe Farbe (Schatten-
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biotop). Von einer massigen Basis erheben sich rohrenformige Korper
teile mit einem Osculum am Ende. Diese zylindrischen Fortsatze errei
chen 10 mm Durchmesser, 15 cm Rohe und konnen stellenweise mit
sammen verschmelzen.

Anatomie: Oxe bilden ein Skelettnetz aus drei- und viereckigen
Maschen. Oxe einer kleineren Kategorie liegen regellos dazwischen. Die
ersteren sind 150-180 fl, letztere 45-60 fllang.

Vorkommen: a) selten. In kleinen Mengen unter Steinen, mit hoher
Dominanz in sedimentreichen Rohlenteilen. 6 m Tiefe.

b) an seichten Steinen (GRAEFFE 1882), Fels, Sand-Posidonia, Kalk
algen, 45-110 m (BABIC 1922), Schlamm-Detritus, 28 m (VAT. 1928),
Sand-Posidonia, Fels, 7-8 m, 70 m, seichte Grotte, 0-2 m (SARA
1960), unter Steinen und in kleiner Grotte, Seichtwasser (SARA 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Petrosia ficiformis (POIRET)

1. Spongia ficiforme: POffiET 1789 R. d.: SCZYM. 1904
Petrosia ficiformis (POffiET): Tops. Petrosia d.: BABI6 1922

1933 Reniera d.: VAT. 1928
2. Reniera dura: NARDO 1847 Pf.trosia d.: Tops. 1945

R. d.: O. SCRM. 1862 P.1iciformis: SARA 1961

Habitus: kleine feigenformige Tiere von 2 cm2, bis groBe massige
von 160 cm2 (auBerhalb der Probengebiete konnte an der halbschattigen
Wand einer senkrechten Spalte ein flachig verzweigtes Exemplar von
einem halben Quadratmeter Ausdehnung beobachtet werden). Die Art
ist immer massig, in Schattengebieten mehr, im Licht weniger verzweigt,
doch stets nur stellenweise dem Substrat angewachsen. Sie ist in dunklen
Hohlenstollen rein weiB, dem Licht ausgesetzt blau- bis rotviolett. Diese
Farbvarianten sind an ein und demselben Exemplar zwischen dem Licht
zu- und abgekehrten Partien zu beobachten. Die Tonungen sind auf die
auBersten Regionen beschrankt. Die Konsistenz dieses Schwammes ist
hartbriichig; Zahl und GroBe der Oscula ist sehr variabel.

Anatomie: Sponginfasern mit eingelagerten Nadelmassen (mittlerer
Faserdurchmesser 160 fl) bilden ein dichtes Maschenwerk (Abb. 16,
17,18). Die Nadeln sind Oxe, die, mit Dbergangen, manchmal styl- oder
strongylartig ausgebildet sind. Sie sind gebogen, geknickt oder zuweilen
geschlangelt, 65-260 fl lang und bis zu den kurzen Spitzen gleichmaBig
dick (4-12 fl).

In manchen Exemplaren waren Mengen von Fremdkorpern (Sande,
Radiolarienschalen etc.) eingelagert.

Auf Rohlenformen kann man haufig Peltodoris atromaculata (Opistho
branchia) antreffen.

Vorkommen: a) mit maBiger Frequenz, doch hoher Dominanz im
gesamten Untersuchungsgebiet. 1,5-5 m Tiefe.



Abb. 16. Pelrosia jicijormis: Vertikalschnitt dmch Oberfliichenrcgioo

Abb. 17. Pelrosia jicijonnis: Nadellagenmg im Ectosoma

Abb. 18. Pctrosia jicijonnis: Nadellagerung im Endosoma
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b) Sand, sekundarer Rartboden, 50-77 m (BABIC 1922), Detritus
boden, auf Pisa armata, 34 m (VAT. 1928), Sedimentboden mit abge
rissenen Algen, 335-367 m (VACELET 1958), Felszone, 0-5 m (SARA
1958a), Felsgrund, 70 m, nordexponierter Felsspalt, kleine Grotte,
0-2 m (SARA 1960), Felszone (SARA u. SIRIBELLI 1960), besonntes
Litoral bis Schatten seichter Rohlen (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer.

9. Keratosa

A plysilla 8uljurea F. E. SCHULZE

1. A. S.: F. E. SCHULZE 1878 A. S.: GRAEFFE 1882
2. A. S.: F. E. SCHULZE 1878 A. S.: LEND. 1892b

Habitus: die kleinen Krusten besiedeln Steine und andere Schwam
me, erreichen 2 cm2 Rorizontalausdehnung und 5 mm Rohe. Ihre Farbe
ist im Leben schwefelgelb bis gelbgrun, im Formol braunviolett.

Die Conuli sind circa 1 mm hoch und halten einen Abstand von
etwa derselben Dimension. Zum Teil dringen die Faserenden durch. Oft
treten glattwandige Oscularrohre verschiedener Rohe auf (selten
mehrere auf einer Kruste), mit Offnungen von 1-2 mm Durchmesser.

Anatomie: dem Skelett sitzen stellenweise winzige stark doppel
brechende "Korpuskel" auf, deren Natur bis dato ungeklart ist.

Die drehrunden Fasern sind 5-6 mm lang, 25-50 f1 stark und steigen
bundelweise auf. Sie besitzen eine trompetenformig verstarkte Basis,
von der sie entweder isoliert bleibend emporragen und abgerundet dunn
endigen oder sich hirschgeweih- oder gar baumartig verzweigen. Selten
treten Anastomosen auf. Das kornige Mark ist gegen distal immer
haufiger durch convexe Schichtgrenzen unterbrochen. Die Rinde ist
geschichtet und wird gegen die Schwammoberflache zu immer dunner.

Vorkommen: a) unter Steinen (hier sehr frequent) und in Rohlen.
Geringe Dominanzwerte. 0,8-10 m Tiefe.

b) Steinunterseiten, 2-8 m (GRAEFFE 1882), unter Steinen, in Fels
spalten und in Rohlen, 0-60 m (VACELET 1959a), Sand mit Posidonia,
15 m, kleine Grotte 0-2 m (SARA 1960), Detrituszone (SARA u. SIRI
BELLI 1960), kiistennaher Detritus, 75-77 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Chelonaplysilla noevus (CARTER)

1. Aplysina n.: CARTER 1876 2. aus der Adria noch nicht gemeldet
Chelonaplysilla n. (CARTER):
LAUBENF. 1948

Habitus: kleines violettes Polster (1 cm2); die Oberflache hat netzige
Struktur, hervorgerufen durch Fremdkorper, die in dem hautdiinnen
Ectosoma eingelagert sind (Abb. 19).
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Anatomie: die Fasern ahneln jenen von Aplysilla. Sie sind an der
Basis 60-75 ft stark, mit einem Mark von 30-35 ft.

Vorkommen: a) ein kleines Exemplar unter einem stark exponierten
Stein in 1,2 m Tiefe.

b) auf Microcosmos, Corallium rubrum (50-60 m) und unter Steinen
(1-2 m) (VACELET 1959), Detrituszone (SARA u. SIRIBELLI 1960).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, West-Indic (Rotes
Meer).

Dysidea avara (0. SCHM.)

1. Spongelia a.: O. SClIM. 1862 2. Spongelia a.: O. SCIDL 1862
Dysidea a. (0. SCliM.): LAUBENF. S. a.: F. E. SCHULZE 1879a

1948 ( ?) S. a.: Tops. 1945

Habitus: dunne, weiche Polster von maximal 150 cm2 bilden die
Basis, von der stumpfe Oscularkegel.I-3 em hoch aufragen. Die Conuli
sind 3-6 mm hoch und etwa ebensoweit voneinander entfernt. Die Farbe
der Tiere ist meist weiB, manchmal hellviolett im Leben, dunkelbraun
bis-violett in Formol.

Anatomie: die Skelettfasern sind stark von Fremdkorpern durch
setzt, die meist die Sponginsubstanz bei weitem uberwiegen.

Vorkommen: a) nicht haufig, doch mit hohen Dominanzwerten in
Hohlen, Wand- und Bodenposition. 1-5 m Tiefe.

b) Felsgrund, 15, 50, 70 m (SARA 1960), auf Felsen 60-70 m, auf
Posidonia-Rhizoiden (VACELET 1959), Detritus, Sand, Korallinen, 45 bis
103 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Ost-Indic( n, West-Pazifik, Nordost
Atlantik, Nord-Atlantik.

Dysidea avara (0. SCHM.) f. pallescens (0. SCHM.)

1. Spongelia pallescens: O. SCliM. 1862 2. Spongelia pallescens: O. SCIDL 1862
Dysidea avara (0. SCliM.) var. palles- S. p.: F. E. SCHULZE 1879a

cena (0. SCliM.): VACELET 1959 S.p.: ZIMMERl\L 1907
S. p.: Tops. 1945

Das Skelett der vorliegenden Form ist identisch mit dem der typi
schen Dysidea avara (0. SCHM.). Die hellere Farbe in Leben und Kon
servierung (D. avara ist in Formol dunkelviolett) und die dunnere Haut
lassen leicht die Vermutung an eine Variation aufkommen. VACELET
(1959) meldet aus seichten Hohlen und Boden zwischen 20 und 30 m eine
ebensolche Form, die an Spongelia pallescens O. SCHM. erinnert, und
schlagt die Einfuhrung der Varietat pallescens vor.

S1\RA (1958b) beschreibt eine Dysidea sp. aus einer Hohle des Golfes
von Neapel. Nach der Conuli-Ausbildung (kleiner als bei D. avara
ublich), der Farbe und besonders weichen Konsistenz, scheint auch sie
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1. S. 0.: L. 1759
2. S. adriatica: O. SCHM. 1862

S. quarnerensis: O. SCHM. 1862
S. mollissima: O. SCHM. 1862
Ditela nitens: O. SCHM. 1862
Euspongia ollicinalis: F. E. SCHULZE

1879c

mit dieser "forma" identisch zu sein. Auch die Anniiherung der GeiBel
kammerform an den sphaerischen Typus wiirde entsprechen.

Letztlich vermutet SARA (1960) unter seinen Exemplaren von
Dysidea avara einige, die als Form pallescens im Sinne VACELETS anzu
sprechen wiiren.

Habitus: zwei Exemplare von 22 bzw. 2,5 cm2 Grundfliiche und
25 mm Hohe. Die an der mehr belichteten Oberfliiche hellviolette Farbe
ging an der Basis in weill iiber und wechselte, nach Konservierung in
Formol, ins gelblich-weille. Die Konsistenz ist sehr weich und unela
stisch kompressibel. Eine zarte Haut spannt sich zwischen 1-2 mm
hohen Conuli aus.

Anatomie: im lockeren Endosoma sind reichlich Fremdkorper einge
lagert, die Geil3elkammern erreichen 80 fl Durchmesser und kommen
dem sphiirischen Typus sehr n;the. Die Skeletteinschliisse konnen die
Sponginsubstanz stellenweise fast verschwinden lassen, fehlen jedoch
bisweilen vollig. Die Primiirfasern haben einen Durchmesser von 50 bis
160 fl, die darauf senkrechten Sekundiirfasern mindestens 20-30 fl.

Das Skelett ist in trockenem Zustand sehr sprode und zwischen den
Fingern leicht zerreibbar.

Auf einem der Tiere war Clathrina falcata aufgewachsen.
Vorkommen: a) zwei kleine Exemplare aus dem Halbschatten einer

Rohle, Wand- und Deckenposition. 1 und 2,5 m Tiefe.
b) im Halbschatten einer seichten Hohle (Dysidea sp.) (SARA 1958b),

im Halbschatten seichter Hohlen, auf HartbOden 20-30 m (VACELET
1959).

Verbreitung: Mittelmeer.

Spongia officinalis L.
E. 0.: GRAEFFE 1882
E. 0.: SZYlII. 1904
E. 0.: ZIMMERM. 1907
E. 0.: VAT. 1928
Spongia 0.: ARNDT 1937
S. 0.: Tops. 1945
S. 0.: ZEI 1955
S. 0.: SARA 1961

Habitus: die massigen Exemplare des vorliegenden Materials er
reichen 56 cm2 projizierter Fliiche. Die Farbe ist, je nach Belichtung,
dunkel- bis hellgrau. Die Conuli sind regelmiiBig, 200-400 fl hoch.

Anatomie: das Skelett besteht aus wenigen Primiirfasern und einem
dichten Geflecht aus Sekundiirfasern. Einschliisse: nur fremde Kiesel
nadeln in geringer Zahl. Die Sekundiirfasern sind durchschnittlich 25 bis
35 fl stark, nahe der Oberfliiche gibt es solche von nur 10 fl.
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Vorkommen: a) mit miiJ3iger Frequenz. Starke Dominanz in Halb
schattenzone von H6hlen; Wand- und Deckenposition. 1-8 m.

b) Biocoenosen: Cystoseira barbata und Cladophora sp. (repens?)
(ZEI 1955), in H6hlen ab 2 m Tiefe, an verschiedenen Standorten, sofern
nicht zu stark belichtet, 10-20 m (verschiedene Autoren).

Verbreitung: Mittelmeer, West-lndic, Ost-lndic, West-Pazifik, Nord
west-Atlantik.

Spongia virgultosa (0. SCHM.)

1. Euspongia v.: o. SCHM. 1868 2. Spongia officinalis var. tubulosa:
Spongia v. (0. SCHM.): VACELET F. E. SCHULZE 1879c

1959 Spongia virgultosa: Tops. 1945
S. v.: SARA 1961

Habitus: bildet kleine Polster mit unregelmaBigen Auswiichsen:
0,5-1 em stark, 1-20 cm2 Flache. Die Farbe der reiBfesten aber
unelastischen Tiere reicht vom hellen kastanienbraun bis zum dunklen
graubraun und andert sich in Formol kaum.

Die Glatte der ledrigen Haut ist stellenweise von Conuligruppen
unterbrochen; diese erstrecken sich stets iiber conusf6rmige Papillen,
die sich, bei den einzelnen Exemplaren in verschieden groBer Anzahl,
vom Schwammk6rper abheben. Diese Papillen sind 4-20 mm hoch,
3---4 mm im Durchmesser, nach oben zu sehr diinnwandig und trans
parent und enden selten blind, meistens in einer Offnung (Osculum),
iiber die noch nackte Skelettfasern hinausragen k6nnen. Die Oscula
befinden sich ausschlieBlich auf diesen Papillen.

Anatomie: schon unter dem Binokular kann man unter der diinnen
Raut das Skelettnetz in regelmaBigen Maschen erkennen. Primarfasern
(40-50 fl stark) endigen in den Papillen und werden dort von nur
wenig diinneren Sekundarfasern verbunden. Die Skelettverhaltnisse im
Schwamminneren werden im polarisierten Licht oder an mazerierten
Stellen besonders deutlich. Es gibt zwei Sorten Sekundarfasern: starke,
40-50 fl, bilden ein Netz mit polygonen Maschen von 300-400 fl
Durchmesser und sind durch anhaftende winzige doppeltbrechende Par
tikel dunkel gefarbt; schwache, 4-7 fl, ebenfalls netzartig gelagert,
konzentrieren sich gegen die Schwammoberflache zu.

Die Art ist haufig von anderen Schwammen iiberkrustet: Clathrina
falcata, Spirastrella cunctatrix, Crambe crambe, Anchinoe tenacior, Antho
involvens, Dysidea avara j. pallescens, Ircinia fasciculata, Ircinia oras.
Diese Dberwachsung geht oft so weit, daB von der Spongia nur mehr die
Offnungen der Oscularpapillen im aufsitzenden Tier (mit diesem ab
schlieBend) zu sehen sind.

Vorkommen: a) sehr haufig im Halbschatten, seltener im Schatten;
in kleinen Mengen unter Steinen und in H6hlen. 1-10 m Tiefe.
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I rcinia fasciculata (PALLAS)

1. Spongia t.: PALLAS 1766 H. v.: SZYlIL 1904
Ircinia t. (PALLAS): LAUBENF. 1948 H. v.: ZIMMERM. 1907

2. Hircinia variabilis: O. SCRM. 1862 H. v.: VAT. 1928
H. v.: F. E. SCHULZE 1879b H. typica: Tops. 1945
H. v.: GRAEFFE 1882 Ircinia tasciculata: SARA 1961

Der Gattungsname "lrcinia" wurde das erste Mal von NARDO 1833
gebraucht. Ein Jahr spater (NARDO 1834) verwendete er den Ausdruck
"Hircinia", welche Bezeichnung in der Schwammliteratur weite Ver
breitung gefunden hatte. Moderne Autoren verwenden wieder, richtiger
weise, das urspriingliche ,,1rcinia".

Habitus: in runden oder astigen Poistern gewachsen, uberschritten
die gefundenen Exemplare nicht eine Flachenbedeckung von 72 cm2•

Die Farbe ist im Leben sehr variabel, in den vorliegenden Fallen weiB
lich bis violett bei Tieren aus der Schattenregion (in Formol helles grau·
braun), braunlich, braungrun bis graugrun in mehr belichteten Zonen;
rostfarben ("Korpuskel" an den Fasern) ist das Parenchym, bzw. sind
ganze Tiere, wenn sie in engen Spalten gewachsen waren.

Der grune Farbton der Oberflache zieht sich bis tief in den Schwamm
hinein und erhellt sich bei Formolfixierung. Er stammt von holophyti.
schen Symbionten (Zoocyanellen), die im Zupfpraparat (Glyzerin.
einschluB) leicht sichtbar gemacht werden konnen.

Starke ReiBfestigkeit ist fur die Gattung typisch und durch die
zahlreichen Filamente bedingt.

Das etwa 80 fl starke Ectosoma wird in Abstanden von 0,5-1 mm
von Primarfasern angehoben und durchdrungen (Conuli); ihm sind feinste
Sande ein· und angelagert (Abb.21). Die Oscula sind unregelmiWig
uber den Schwammkorper verteilt, alleinstehend - als Mundung von
ein oder mehreren Oscularkanalen - oder in Gruppen. Sie konnen durch
ringformige Membranen verengt werden, die auch die Kanalwande aus·
kleiden.

Anatomie: das Skelett besteht aus drei Elementen. Die Primar·
fasern sind netzig angeordnet, erreichen eine Starke von 200 fl und be·
inhalten immer Fremdkorper (Sande, Fremdnadeln), wenn auch in ver·
schiedener Dichte gelagert. rhre dominierende Richtung ist von der
Schwammbasis senkrecht zur Oberflache.

Die Sekundarfasern sind etwas dunner und schlieJ3en nur selten
einige Sandkornchen ein.

Die Starke der Filamente schwankt zwischen 3 und 7 fl, die End·
kolbchen sind kreisrund und haben einen Durchmesser von 8-10 fl.

Abb. 21. Ircn.nia fascWulata: Vertikalschnitt (12 I', halb polarisiert). Ectosoma mit
eingelagerten Sanden (a), Endosoma mit Filamenten (b) und Faserfragmenten (c)

Abb. 22. Ircn.nia OTOS: Oberflil.chenstruktur



Poriferen aus Litoral-Schattengebieten 49

Z. Morph. Okol. Tiere, Ed. 55 4



50 KLAUS RUTZLER:

Diese Art wurde auf iihnliche Weise wie Geodia cydonium (s. S. 10)
als Kittschwamm zwischen Steinen gefunden. Es konnen ihr Oscarella
lobularis, Ghondrilla nucula und, hiiufig, Aplysilla suljurea aufsitzen.

Die bathymetrische Verbreitung reicht nach oben bin bis in das
Eulitoral (in einer Felsspalte vor dem Austrocknen geschiitzt).

Vorkommen: a) mit hohen Frequenz- und Dominanzwerten im
gesamten Untersuchungsgebiet, 0-8 m Tiefe.

b) ScWamm-Detritus, Fels, Korallinen, 2-31 m (VAT. 1928), ver
gesellschaftet mit Haliclona cratera, 0-10 m (SARA 1958a), im Eingang
einer seichten Hohle (SARA 1958b), an Felsen, 1 m (unter Dberhiingen)
bis 100 m (VACELET 1959), im Halbschatten seichter Grotten (SARA
1961), Schlamm, Sand, Detritus, Korallinen, 10-52 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Kosmopolit.

Ircinia oros (0. SCHM.)

1. Hircinia 0.: o. SCHM. 1864 2. H. 0.: O. SCHM. 1864

Die Art diirfte von den meisten Autoren nicht als solche erkannt
und zu I rcinia jasciculata gerechnet worden sein.

Habitus: unter allen !rcinien fiel diese Art durch die auffiillige
Konstanz ihrer Oberfliichenstruktur auf, obwohl sie aus drei sehr unter
schiedlichen Biotopen stammt: flache Krusten an Steinunterseiten (mit
rostigem "Fleisch" - "Korpuskel" an den Fasern - und flacher
Osculargrube mit Kanalmiindungen je 0,5 mm im Querschnitt); kirsch
grol3e Knollen, mit meist nur einem etwas erhohten Osculum, Cystoseiren
stengel umwachsend, und handtellergrol3e Drusen (bis 70 cm2) aus Hohlen
(Farbe im Leben dunkelgrau, fixiert ausgeblal3t).

Die kleinen stumpfen Conuli sind regelmiil3ig iiber die Schwamm
oberfliiche verteilt und mit Kappen feinsten Sandes bedeckt, von denen
zarte Sandgrate herunterziehen, die sich zwischen den Hokern maschen
artig aufzweigen (Abb. 22).

Anatomie: der Abstand der Hauptfasern untereinander betriigt etwa
1,2 mm, ihr Durchmesser 80-120 ft. Sie durchstol3en nur sehr selten
die Conuli. Stiirke der Nebenfasern 50-80 ft.

Die Filamente schwanken zwischen 2,6 ft (knapp vor den Kopfchen)
und 6 ft (Mitte). Die Endkolbchen sind grol3teils oval: 7 X 10ft bis
10 X 13 ft.

Vorkommen: a) mit hohen Frequenz- und Dominanzwerten in Halb
schattengebieten. 1-7 m Tiefe.

b) Grotten und Dberhiinge, 1-100 m (VACELET 1959), FelsbOden
10-40 m, Grotten 0-2 m (SARA 1960).

Verbreitung: Mittelmeer.
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Ircinia (Sarcotragus) spinosula (0. SCHM.)
1. Sarcotragus spinosulus: O. SCliM. 2. H. s.: GRAEFFE 1882

1862 H. s.: SZYM. 1904
Hircinia spinosula (0. SCliM.): H. s.: VAT. 1928

F. E. SCHULZE 1879b H. s.: Tops. 1945

Die Unterschiedlichkeit in der Dicke der Filamente bei Ircinia hat
O. SCHMIDT (1862) zur Abspaltung der (heutigen) Untergattung Sano
tragus veranlaBt.

Ircinia s. str. besitzt Filamente der Dicke von 5-13 ft mit Minima
(vor Einmiindung in die Endkolbchen) von 2,5 ft, die Untergattung
Sarcotragus enthalt durchwegs solche unter 2,5 ft mit Minima urn 0,5 ft.

VACELET (1959) hielt dazu fest, daB den von ihm gefundenen Arten
mit Filamenten unter 2,5 ft Primarfasern mit deutlichem Mark und ohne
Fremdkorper eigen w~ren. Die innerhalb dieser Arbeit gesammelten
Vertreter der Arten spinosula und muscarum lieBen ebenfalls ein mehr
oder weniger deutliches Mark erkennen und hatten auch fremdkorper
freie Primarfasern, abgesehen von einigen monaxonen KieselnadeIn,
parallel zur Faserlangsachse eingelagert.

Habitus: krustig oder massiv, Oberflachenfarbe graubraun bis
schwarz. Die MaximalgroBe der gefundenen Exemplare betrug 72 cm2•

Die 1-2 mm hohen Conuli sind unregelmaBig und dicht iiber die Ober
flache verteilt. Oft sind sie durch Grate in der Rohe der Faserdurch
tritte miteinander verbunden.

Das Ectosoma ist ledrig dick, fast ohne Fremdkorper und stellen
weise durchscheinend, wodurch knapp darunterliegende Filamentbiindel
zu erkennen sind. UnregelmaBig verteilt sind einige Oscula von 0,25 bis
0,5 mm Querschnitt. Die Konsistenz ist extrem zah und elastisch.

Anatomie: die Primarfasern (80-160 ft) enthalten ein fasriges Mark,
dessen Starke den halben Faserdurchmesser erreicht. Sekundarfibern:
50-100 ft.

Die Filamente sind dUnn: 1-2 ft und gegen die Schwammoberflache
zu in Schichten oder in BiindeIn netzig gelagert. Neben Geodia cydonium
und Ircinia fasciculata hat auch dieser Schwamm substratbildende Be
deutung, indem er die Beweglichkeit kleiner Steine durch Verwachsung
mindert.

Auf seiner Oberflache kann man haufig Aplysilla sulfurea und die
Synascidie Didemnum maculosum (MILNE-EDWARDS) (Abb. 23) an
gewachsen finden.

Vorkommen: a) haufig und mit groBen Mengen im gesamten Unter
suchungsgebiet. 0,8-8 m Tiefe.

b) seichte Dberhange bis 40 m Tiefe (VACELET 1959).
Verbreitung: Mittelmeer, Nordost-Atlantik, Ost-Indic.

4*
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Abb. 23. lr<:i.nia (S.) spi1wsula: Habitu • Didemnum maculosum aulsitzend

Abb. 24,. lrcinia (S.) muscarum: Oberflachenausscbnitt (Conuli)
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Ircinia (Sarcotragus) muscarum (0. SCliM.)

1. Barcotragus m.: O. SCHM. 1864 H. m.: SANTUCCI 1922
Hircinia m. (0. SCHM.): H. m.: SZYM. 1904

F. E. SCHULZE 1879b H. m.: ZIMMERM. 1907
2. Barcotragus m.: O. SCHM. 1864 H. m.: VAT. 1928

Hircinia m.: F. E. SCHULZE 1879b H. m.: Tops. 1945
H. m.: GRAEFFE 1882 Ircinia m.: SARA 1961

Habitus: Exemplare von massigem Wuchs (2-28 cm2), manchmal
stark in Felsritzen eindringend. Die Farbe ist braun- bis grauviolett,
die Konsistenz: leicht kompressibel, sehr reil3fest. Die Conuli sind mit
1,5 mm Rohe relativ klein (ublicherweise 2-3 mm) und sehr unregel
mal3ig (Abb. 24).

Anatomie: das Endosoma zeigt (im Gegensatz zu Ircinia spinosula)
grol3e Rohlraume.

Das Skelett ist dem der vorigen Art sehr ahnlich; es treten haufig
perforierte Membrane auf, indem einzelne Fasern unvollstandig ver
wachsen. Die Filamente sind noch dunner: unter 1,5 fl.

Ein Exemplar war stark von Crambe crambe uberwachsen.
Vorkommen: a) mal3ig haufig. Mit geringen Mengen unter Steinen.

2,5-6 m Tiefe.
b) Schlamm-Detritus mit Steinen, 14-30 m (VAT. 1928), Fels,

10-70 m (VACELET 1959), kiistennaher Detritus, 34-38 m, Sediment
baden mit abgerissenen Algen, 335-365 m (VACELET 1960), seichte
Grotte (SARA 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Ost-Indic, Nordost-Atlantik.

Fasciospongia cavernosa (0. SCHM.)

1. Cacospongia c.: O. SCHM. 1862 C. c.: GRAEFFE 1882
Fasciospongia c. (0. ScmL): C. c.: ZIMlIIERM. 1907

VACELET 1959 C. c.: VAT. 1928
2. Cacospongia c.: O. SC1m. 1862 C. c.: Tops. 1945

C. c.: F. E. SCHULZE 1879a

Habitus: die Grol3e der Exemplare bewegt sich zwischen 10-90 cm2•

Mit breiter Basis sitzen die Tiere dem Substrat auf (jedoch nicht mit
ganzer Flache angeheftet) und wachsen in grol3e weiche Rohren aus.
Wahrend die Basis meist von Epibionten total uberwachsen ist, ragen
die Rohren ins freie Wasser, wo sie blind, in ein oder mehrere Oscula
(bis 6 mm Durchmesser) endigen. In ihrem Inneren konnen sie durch
Scheidewande in mehrere Kanale geteilt sein.

Die Farbe der festen Raut, die sich an den nicht iiberwachsenen
Teilen des Schwammes zwischen den Conuli (Rohe bis 4 rom) ausspannt,
ist schwarzlich, das Endosoma weilllich-gelb. Die Konsistenz ist die
eines weichen Knorpels.
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Anatomie: die Skelettfasern sind sehr unterschiedlich in ihrer Starke:
50-300 fl, treten mit und ohne Mark und mit, wie ohne Fremdkorper
(Sande, Fremdnadeln) auf.

Bei der Mazeration in konzentrierter Kalilauge bleibt die Haut des
Schwammes an den Faserenden erhalten. Bei vorliegenden Exemplaren
ist das Skelett fast nur auf die, sich von der Basis erhebenden Rohren
beschrankt und stiitzt diese und die Zwischenwande in ihrem Inneren.

Die oben erwahnte Epibionten sind folgende: Clathrina falcata,
Leuconia solida, Crambe crambe, Antho involvens, und Spongia virgultosa.

Zwei Exemplare trugen im September Embryonen.
Vorkommen: a) maJ3ig haufig; dominant in seichten Hohlen, Decken

position. 1 m Tiefe.
b) Schlamm-Detritus, Schlamm-Fels, 27-38 m (VAT. 1928), ver

breitet im Korallinengebiet (V.ACELET 1959), Sedimentboden'init abge
rissenen Algen, 335-367 m (VACELET 1960), kiistennaher Detritus,
Sand, Korallinen, 35-38 m (VACELET 1961).

Verbreitung: Mittelmeer, Nordwest-Atlantik.

c. Allgemeiner Teil
I. Methode

Aufsammlung. Der Charakter der nordlichen Adria als Seichtmeer
bringt es mit sich, daJ3 die durchgefiihrten Untersuchungen auf das
Eulitoral und das Sublitoral beschrankt bleiben muJ3ten. Das Sublitoral
ist zweckmaJ3igerweise einzuteilen in einen kiistennahen abfallenden
Teil, bis etwa 15 m Tiefe, dem Litoralhang, und die tafelformigen Boden
des offenen Meeres. Wahrend letztere mit der Dredge gut erreichbar
und zureichend bearbeitet sind, blieb die Bearbeitung des Litoralhangs
bisher noch offen.

Um AufschluJ3 zu erhalten, ob die Schwammverteilung einer Gesetz
maJ3igkeit unterliegt, und wenn, dann welcher und von welchen Faktoren
beeinfluJ3t, wurden moglichst verschiedenartige Untersuchungsregionen
ausgewahlt: besonntes Phytal, verschieden tiefe und wasserexponierte
Hohlen und KleinhOhlen, hohlliegende Steine und Blocke, Hohlenein
gange bis tiefe Stollen, Boden, Wande und Decken.

Die Anwendung der Freitauchmethode fiir die Aufsammlung stellte
eine absolute Notwendigkeit dar und braucht hier nicht gesondert her
vorgehoben werden.

Entlang von Profilen wurden insgesamt 228 Proben entnommen.
Ihre Flache betrug je 250 cm2, Steine und Blocke wurden nach Mog
lichkeit aus dem Wasser gehoben, vollstandig abgesammelt und die
Schwammflachen wiederum auf 250 cm2 relativiert. Die Proben wurden
mit dem Messer und mit Hammer und MeiJ3el abgetragen.
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Da bei der okologischen Betrachtung der Poriferen der Begriff Indi
viduum besonders hinfii1lig wird, muBte die Quantitat in Quadratzenti
meter Flachenbedeckung ausgedriickt werden. Bei krustigen Formen
ist das eindeutig, bei massigen wurde die auf den Untergrund projizierte
Flache verwendet. Bei Bohrschwammen gilt die Ausdehnung der
Papillenfelder als Befallsflache.

Fiir jede Probe wurden, neben Schwammarten und -flachen, folgende Kriterien
vermerkt:

1. Ausgangsflache in cm2 •

2. Tiefe in m.
3. Lichtexposition (+ stark, +- mal3ig, - gering, -- Erkennen von Um

rissen nur nach langerer Adaptionszeit).
4. Wasserexposition (++ extrem, + stark, +-mal3ig, - gering, -- un-

merklich).
5. Sedimentation (+ stark, +- mal3ig, - gering).
6. Eingangsabstand in m (bei Hohlen).
7. Position (Boden, Wand, Decke).
AIle diese Werte wurden auf einer Liste eingetragen, deren in Streifen zer

schnittenes Duplikat es ermoglicht, Proben gleicher Herkunft zusammenzuordnen
und solchen anderen Ursprungs gegeniiberzustellen.

AU8wertung. Fiir die statistische Behandlung der Ergebnisse bewahrte
sich die von RIEDL (1953) beschriebene Homogenitiits-Untersuchung.
Diese Methode gestattet, flir die qualitativen Unterschiede zwischen den
einzelnen Faunengebieten quantitative Werte festzulegen.

Der Wert der metrisch verschiedenen Faunenunterschiedeermoglicht
es, die Wirkung der sich verandernden Faktoren auf die Fauna aufzu
zeigen, indem man (a) die Proben nach moglichst nur einem offensicht
lichen Faktorenkomplex anordnet, (b) die iibrigen aber jeweils tunlichst
ausschaltet.

So wird z. B. das Probenarsenal nach Stichproben aus stark-, maBig-,
schwach- etc. belichteten Ortlichkeiten angeordnet, dabei nur jene Proben
verwendet, die hinsichtlich des Sedimentanfalls und der Wasserbewegung
gleich und nicht extrem erscheinen.

Die Lebensraumgrenzen sind in der Folge als an jenen Stellen liegend
anzunehmen, an welchen die starkste Faunenveranderung (= geringste
Dbereinstimmung oder Homogenitat) und somit das starkste Faktoren
gefalle offenbar wurde. In jenen Fallen, in denen die Anordnung einer
Faktorenreihe (nach seiner Intensitat) nicht unbedingt sicher war, ist
eine Dberpriifung der Richtigkeit der Reihe ebenfalls mit der faunisti
schen Methode des Dbereinstimmungs-Vergleichs vorgenommen worden.

So zeigte der Vergleich extreme: unmerkliche Wasserbewegung
0% Dbereinstimmung (also auf aIle FaIle weniger als die dazwischen
liegenden Stufen, die sich zwischen 25 % und 37 % bewegen) und kenn
zeichnet so die beiden als die extremen Punkte der Reihe.
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Die rechnerische Durchfiihrung der Homogenitats-Untersuchung erfolgte wie
von RIEDL (1953) dargelegt. An Stelle der Individuenzahlen stehen iller Schwamm
flij,chen in cm2 • Da eine einzige Probe zu klein ist, um den faunistischen Charakter
einer Region zu erfassen, wurde das Ausgangsmaterial fUr jeden der zu vergleichen
den Bezirke als Mittelwert aus moglichst zahlreichen Stichproben errechnet (Summe
der Schwammflachen pro Art dividiert durch die Probenzahl). Die so erhaltenen
Werte bedeuten die Dominanz (im Sinne der okologischen Statistik: der Anteil
der einzelnen Arten innerhalb dieser synthetischen Probe, die die Untersuchungs
region vertritt).

Der nachste Schritt bei der Gegeniiberstellung zweier solcher Proben ist die
Berechnung der mittleren Dominanz (= arithmetisches Mittel) in Prozenten fiir
jede Art. Diese mittlere Dominanz (auch Basis (B) genannt), zeigt die quantitative
Bedeutung der Art innerhalb des Gesamtgefiiges beider Proben. Die Dominanz
Ubereinstimmung (= Vbereinstimmungswert (UW)) erhaIt man durch prozentuelle
Gegeniiberstellung der Dominanzwerte jeder einzelnen Art (die kleinere in der
groBeren Dominanz) aus den zu vergleichenden Proben. Ein Hundertstel dieses
Wertes mit der dazugehorigen Basis multipliziert ergibt den Deckungswert (DW),
d. h. den Anteil der Art an der Deckurigsgleichheit der untersuchten Bestande.
Die Summe der Deckungswerte aller beteiligten Arten ergibt den Grad der Homo
genitat.

Ein Beispiel moge den rechnerischen Vorgang illustrieren: in den zu vergIeichen
den Proben I und II kommen zusammen 5 Arten mit insgesamt 45 cm2 (I) und
51 cm2 (II) Flachenbedeckung vor.

I II 1% 11% B% I UW~b DW%

Art 1 24 20 53 39 46 74 34,04
Art 2 12 18 27 35,50 31,25 76 23,75
Art 3 - 9 - 17,60 8,80 - -
Art 4 7 - 15,60 - 7,80 - -

Art 5 2 4 4,40 7,90 6,15 56 3,44

45 cm2 51 cm2 100% 100% I 100% l;61,23%

I und II: Inhalt der Probe (Probensumme) in Realwerten (in cm2).

1% und II%: dieselben Werte in Prozentanteilen an der Gesamtflache (= Do
minanzwerte in Prozent).

1% + II%
B %: arithmetisches Mittel fUr jede Art: 2 (= mittlerer Dominanz-

wert = "Basis").
UW%: prozentuelle Dbereinstimmung der einzelnen Arten (Vbereinstimmungs

wert), gewonnen aus dem Verhaltnis der jeweils kleineren zur groBeren Dominanz
(z. B. wird 53 gleich 100, so wird 39 gleich 74; oder: 39 ist 74% von 53).

In den Listen und Diagrammen sind die Arten aus Dbersichtsgriinden
nach abnehmender Basis (mittlerer Dominanz) geordnet. Triigt man
bei einer diagrammatischen Darstellung die Basiswerte (im Koordi
natensystem) auf die Abszisse, die Dbereinstimmungswerte auf die
Ordinate (beides in Prozenten), so erhiilt man als Fliiche des dabei ent
stehenden Rechtecks den Dbereinstimmungsanteil der einzelnen Arten.
Die Gesamtiibereinstimmung wird dabei anschaulich durch das Verhiilt·
nis der dunkel angelegten Rechteckfliichen zur Gesamtfliiche. Die
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Summe dieser Deckungswerte aller beteiligten Arten ergibt den Grad der
Homogenitiit (im Diagramm als mit 2:DW bezeichnete Linie eingetragen).

Wahrend man durch diese Untersuchung nur feststellen kann, ob
ein selektierter Faktor bei wechselnder Intensitat EinfluB auf das
Faunenbild hat oder nicht, erlauben quantitative Vergleiche (in diesem
Fall Zu- oder Abnahme von Schwamm-Flachenbedeckung pro Probe)
Riickschliisse darauf, ob sich dieser EinfluB positiv oder negativ auf die
Schwammproduktion auswirkt.

Abb.25. Karte des Untersuchungsgebietes bei Rovinj
(Istrien). Stationen I-VIII
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II. Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Gebiet, in dem diese Untersuchungen durchgefiihrt wurden,
befindet sich ungefahr in der Mitte der Westkiiste Istriens und erstreckt
sich, innerhalb eines Radius von etwa 4 km, westlich und siidlich des
Hafens von Rovinj. In
diesem reich gegliederten
Kiistenabschnitt wur
den acht Stationen aus
gewahlt, in denen jeweils
die Probenentnahme er
folgte (Abb. 25):

Station I, Sv. Kata
rina Nord. Typus: ge
schiitzte seichte Hohle.
Sie liegt innerhalb einer
kleinen Bucht an der
Nordkiiste der Sv. Ka
tarina-Insel, der Ein
gang ist gegen Nordwest
gerichtet. Sie hat die
Form einer iiberdimen
sionierten Niesche, flach
mit breitem Eingang, der
Boden ist von groben
Schottern und Blacken
bedeckt und etwa 3 m
tief; an Stelle der Decke
befindet sich ein Doli
nenschacht, der ans Ta
geslicht fiihrt (Abb. 26).

Station II, Sv. Kata
rina West. Typus: ex
trem exponierte seichte Hohle. Der Eingang ist nach Westen zu gegen
das offene Meer gerichtet und ragt zur Halfte iiber die Wasseroberflache.
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Die Hohle erstreckt sich tunnelartig bis etwa 12m in den Felsen. Nach
hinten zu verengt sie sich und endet in einem blinden Stollen. Der mit
groben Schottern bedeckte Boden steigt stetig an, so daB die Wassertiefe
in Eingangsnahe 2,5m, im Endstollen nur mehr 1m betragt. 1m zweiten
Hohlendrittel senkt sich die Decke hokerartig bis unter die Wasser-

Abb.26. Station I: Bohle von Sv. Katarina Nord

Abb. 27. Station II: Bohle von Sv. Katarina West

oberflache und teilt so die bestehende Luftkuppe in zwei ungleiche Teile
(Abb.27).

Selbst bei leichter Diinung herrscht im hinteren Stollen rasante
Wasserbewegung, da sich die von der hinteren Stollenwand zuriickgewor
fenen Wellen an dem Deckenhoker brechen und wiederum reflektiert
werden.

Station III, Banjole. Typus: exponierte Hohle. Banjole ist eine etwa
1500 m vor der Kiiste liegende kleine Felsinsel. Sie wird in ihrem siid
lichen Teil durch eine nach Siidwest geoffnete Hohle mit Luftkuppe
durchzogen. 1m Eingang betragt die Wassertiefe 6 m. Etwa 16 m hinter
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dem Eingang verengt sie sich zu einem Stollen, der durch einen senk
rechten Schacht (eingebrochene Doline) mit der Oberflache in Verbin
dung steht. Am Beginn dieses Stollens ragen einige grof3e Felsbl6cke aus
dem Sediment (Abb. 28).

b

~_~m_fft3

Abb. 28. Station III:.Banjole-Hoble
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Abb.29. Station IV: Korrente-Bueht (Profil)

Station IV, Korrente. Typus: exponierte Bucht; Schotter und
Bl6cke. Die Bucht 6ffnet sich nach Westen gegen das offene Meer. Das
Eulitoral und obere Sublitoral bestehen aus massiven Platten und Kies
Schotter-Halden. Der Grund fallt allmahlich bis etwa 15 m Tiefe abo
Zwischen Zostera-Wiesen liegen ausgedehnte Schotter- und Blockfelder
(Abb.29).

Station V, Sv. Andrija. Typus: maf3ig exponierte Bucht; Schotter
und Bl6cke. Die Bucht liegt im siidlichsten Teil der Insel Sv. Andrija
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(Isola rossa) und ist auch nach dieser Richtung exponiert. Der Litoral.
hang ist in gleicher Weise ausgebildet wie in Station IV.

Abb. 30. Station VI: Kap von Kuvi (Profil)

Abb.31. Station VII: HoWen von Sv. Ivan na Pucini

Abb.32. Station VIII: Polari-Bucbt (Profil)

Station VI, Kuvi. Typus: exponiertes Kap. Das nach Westen ragende
Kap besteht aus rnassiven Felsplatten, die sich unter Wasser mit schwa
chern Gefiille fortsetzen. Sie sind dicht mit Cystoseira-Rasen tiber
wachsen. Die dazwischen liegenden Spalten sind im seichten (etwa 1 m)
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von Schottern und Blocken, im tieferen Wasser von Sediment erfiillt.
1m Eulitoral liegen einige Gezeitentiimpel (Abb. 30).

Station VII, Sv. Ivan na Pucini. Typus: tiefe stille und seichte
exponierte Hohle. Am siidlichen Steilabfall der Insel Sv. Ivan na Pucini
(San Giovanni) liegen zwei gegen Siidost exponierte versenkte Hohlen.
Die eine, breit und flach, befindet sich knapp unter dem Ebbeniveau und
ist standig gut bestromt, die zweite hat ihre beiden Eingange in 6m Tiefe.

Die Eingange sind gleich groB, haben tunnelartigen Querschnitt und
sind durch eine 1 m dicke Felssaule getrennt. Der dahinter liegende
Hohlenraum verengt sich bei etwa 3 m Eingangsabstand und lauft in
einen schmalen Spalt aus. Dieser scheint spater blind zu endigen,
da hier bei mittlerem Seegang nicht die geringste Wasserbewegung zu
merken war. Am Hohlenboden liegen Sedimente und einige mittelgroBe
Blocke (Abb. 31).

Station VIII, Polari. Typus: flache Bucht mit GroBblocken. In der
flachen, mit Zostera bewachsenen Sandbucht von Polari liegen, etwa
25 m vom Land entfernt, einige GroBblocke von 1-3 m 3 Volumen. In
und zwischen ihnen befinden sich zahlreiche Spalten und Kleinhohlen.
Die Wassertiefe betragt hier ungefahr 2 m (Abb. 32).

ill. Verteilungsverhaltnisse

1. Tiete

Der bathymetrischen Verteilung der Poriferen ist nach unten hin
keine Grenze gesetzt. Bei der Betrachtung der einzelnen Klassen fallt
allerdings eine tiefenmaBige Zonierung auf: Calcispongiae finden ihr
Optimum bis 10 m vor, ihre Vorkommensgrenze liegt bei 100 m. Druck
und niedere Temperatur tieferer Zonen begiinstigen die Losung der kalk
feindlichen Kohlensaure, geringe Temperatur erschwert zudem die Kalk
fallung. Hyalospongiae bevorzugen Gebiete unter 1000 m; Demospon
giae, die mehr als 80% der Schwammgenera, -species und -individuen
bestreiten, kommen in allen Tiefen vor, sind jedoch unter 1000 m weniger
verbreitet als Hyalospongiae.

1m Mittelmeer ist die obere Grenze im allgemeinen das Sublitoral
(unteres Springtidenniveau), seltener, wie hier im Untersuchungsgebiet,
das Eulitoral. In der Gezeitenzone wurden vier Arten aus drei Ord
nungen angetroffen: Placospongia decorticans liegt, ihrer Position nach,
nur bei tiefer Ebbe trocken. Sie ist nur von dem groBen Stein, unter
dem sie wachst, abgeschirmt, jedoch durch ihre kompakte Selenaster
rinde, deren den Wasseraustausch ermoglichende Spalten fest ver
schlieBbar sind, dazu pradestiniert, kurzfristige Trockenperioden zu
iiberdauern. Die dem Panzer aufgewachsenen Jungschwamme der Gat
tungen Cl.athrina und Dysidea diirften einer solchen zweifellos zum
Opfer fallen.
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Lissodendoryx isodictyalis wuchs unter einem groBen, auch durch
Sturmflut kaum bewegbaren Felsblock im Oberteil der Zone von
Actinia equina L., also bei jeder durchschnittlichen Ebbe trocken
liegend. Vor mechanischen Schaden und solchen durch Strahlung, Was
serverlust, sowie ubermaBiger Temperaturerh6hung scheint die Art durch
ihre geschutzte Lage unter dem Stein und ein- wie angelagerte, Feuchtig.
keit erhaltende Kiesel (wenige Millimeter bis I em Durchmesser) genii.
gend bewahrt zu sein.

Zwei kleine Exemplare von Tethya aurantium und eines von Ircinia
jasciculata erreichten ebenfalls das Tiefebbeniveau, indem sie in enge,
die Feuchtigkeit haltende Vertikalspalten im anstehenden Fels einge
wachsen waren.

Die Tiefe verliert zwar, wie eingangs zu sehen war, im Sublitoral
und den nach unten anschlieBendell Zonen ihre biologische Bedeutung,
bringt aber Veranderungen anderer Gegebenheiten mit sich:

2. Lichtexposition

Charakterisierung: nicht nur dem biologisch geschulten Taucher wird
es offenbar, daB in so seichten Gebieten wie die der gegenwartigen
Betrachtung, das Licht einen entscheidenden Umweltsfaktor darstellt.
Der untersuchte Litoralhang endet, wie schon erwahnt, bei etwa 12 bis
15 m Tiefe. Die voll dem Sonnenlicht ausgesetzten Partien sind durch
Algenrasen gekennzeichnet, die auf zweierlei Weise EinfluB auf die
Verteilung der Poriferen haben: fur einen sehr geringen Teil der Arten
bedeuten die Pflanzen Substrat und Schutz vor zu direktem Licht, fiir
den GroBteil hartnackige und erfolgreiche Raumkonkurrenten, gegen
die sich nur wenige gro13wuchsige Formen behaupten k6nnen. Einige
von diesen phytalbewohnenden Arten fallen durch ihre grunliche Far
bung auf, die von im Schwammgewebe eingelagerten, holophytischen
Symbionten herruhrt. DaB diese fUr den Schwamm nicht unbedingt
lebenswichtig sind, zeigt die Tatsache, da13 dieselben Arten (z. B. in
H6hlen) sich auch ohne sie voll entwickeln k6nnen.

Als Beispiele waren hier anzufiihren: Geodia cydonium, Chondrilla
nucula, Petrosia jicijormis, Spongia ojjicinalis, Hippospongia communis,
Ircinia jascicularis und Ircinia spinosula. Die einzige Ausnahme bildet
Verongia aerophoba, die ausschlieBlich im direkten Sonnenlicht zu
finden ist.

VACELET (1959) beschreibt aus der Gegend von Marseille eine neue
Art, Verongia cavernicula, die nur in beschatteten Biotopen vorkommt.
Sie unterscheidet sich von V. aerophoba nur durch die gr613ere Regel.
ma13igkeit der Form (bei Exemplaren der Schattenregion auch bei ande
ren Formen ublich), die hellere Farbe (gelb, ohne grune Nuance) und
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das Vorkommen. Das zeigt, daB eine zumindest sehr nahe verwandte
Art von Verongia aerophoba eindeutig imstande ist, ohne Algensyrn
bionten auszukommen.

Geradezu kontrare Verhaltnisse beschreibt LAUBENFELS (1950) vom
Bermuda-Arcbipel. Er untersuchte Seichtwassergebiete bis 10 m und
fand, daB dort Schwamme fast ausschlieBlich im direkten Sonnenlicht
florieren und von symbiontischen Algen durchsetzt sind. Er leitet
davon ab, daB diese ("ahnlich den Korallen") zur Ernahrung benotigt
werden. Von jenen Gattungen, die auch das bier diskutierte Material
beinhaltet, fiihrt er folgende als lichtbevorzugend an: Cliona, Dysidea,
Tethya, Terpios, Chondrilla und Haliclona. Von diesen hat in der nord
lichen Adria und, soweit dem Autor bekannt, im gesamten Mittelmeer
raum einzig Chondrilla im besonnten Phytal ihr Verteilungsmaximum.

Abgesehen von der griinen, von Algensymbionten hervorgerufenen
Tonung, zeichnen sich elnige Formen durch kraftige Pigmentierung aus,
sofern sie aus belichteten Zonen stammen. Die Indikation gilt auch fur
Halbschatten- gegeniiber Schatten-Gebieten. Es verhalt sich bier natiir
lich nicht jede Art gleich, und es miissen hoch- und niederwiichsige For
men unterscbieden werden.

Im folgenden einige Beispiele zur Illustration; das schonste liefert
Petrosia ficiformis: im besonnten Phytal erscheint sie dunkelbraun bis
braunviolett, mit mehr oder weniger griinlichem Anflug, im Halb
schatten violett bis rotviolett, im Schatten (je nach Intensitat) rot, rosa,
weiBlichgelb bis reinweiB. Selbst auf ein und demselben Exemplar gibt
es, je nach Wuchsform, kontinuierliche (flacher Wuchs) oder scharfe
Dbergange (Eigenschatten massiger bzw. verastelter Formen).

Chondrilla nucula reicht yom besonnten Phytal bis zum Halbschatten,
die Farbe schwankt von schwarzbraun bis hellocker.

Spongia officinalis und Ircinia (S.) spinosula (besonntes Phytal bis
Halbschatten): grauschwarz bis hellgrau. Chondrosia reniformis (besonn
tes Phytal bis Schatten): schwarz-grauschwarz-braunviolett-weiB.
Ircinia fasciculata: braungriin (besonntes Phytal) - hellviolett (Halb
schatten) - weiB (Schatten).

Soweit die massigen Formen. Krusten wurden nie dem vollen Licht
ausgesetzt beobachtet, da sie immer den Schutz von Algen und anderen
Schattenspendern genieBen. Farbveranderungen zeigen bier Erylus
discophorus, Penares helleri: schwarzbraun bis weiBlich, und Antho invol
vens: orange bis gelb (Halbschatten bis Schatten).

Aus all diesen Erfahrungen ist zu lernen, daB Licht als okologischer
Faktor ein komplexer Begriff ist und auch indirekt das Faunenbild
beeinflussen kann.

Im folgenden sei die Wirkung des Faktors "Licht" in einer vermut
lichen Reihe von abnehmender Bedeutung dargestellt.
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Lichtwirkung: a) iiber Algenkonkurrenz, b) direkt auf das Adult
Stadium, c) direkt auf die SubstratwaW der Larve, d) iiber Wasser
temperatur (Strahlungswirkung), e) iiber Algensymbionten und £) iiber
Futterorganismen( ~).

Besiedlungsgrenzen: im Untersuchungsgebiet konnten nach beiden
Seiten keinerlei Besiedlungsgrenzen £estgestellt werden. Es gibt Arten,
wenn deren auch wenige, die volles Sonnenlicht, allerdings durch min
destens 1 m Wasser ge£iltert, ertragen konnen. Extremere Werte konn
ten nicht iiberpriift werden, da in noch seichteren Gebieten die Wasser.
bewegung zu turbulent wird, um eine Besiedlung zuzulassen.

Komplette Lichtlosigkeit kommt im Untersuchungsgebiet nicht vor.
Die tie£sten Hohlenstollen, die mit "starker Schatten" signifiziert sind,
erlauben dem Betrachter noch das Erkennen von Umrissen, so£ern man
dem Auge Zeit lii13t, sich 1/2-1 min zu adaptieren.

Das Vorkommen von Schwiimmen in der Tie£see und in den hintersten
Stollen von Hohlen, 10-40 m unter der Wasserobedliiche (LABOREL u.
VACELET 1959), beweist ihre Unabhiingigkeit von der Wirkung des Lichts.

Qualitative Verteilung: fUr die Untersuchung der Verteilungsverhiilt
nisse wurden Proben aus £olgenden Regionen gegeniibergestellt, um
deren tJbereinstimmung kennenzulernen:

Besonntes Phytal (L+/Ph): HoWeneingiinge (L+/He = tJbergangs
zone vom besonnten Phytal zum extremen Phytal-Schattenbezirk (Melo
besien) (Tabelle 1).

Tabelle 1. Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammfauna von besonntem
Phytal und Hohleneingiingen

Ph(L+)% He(L+)% B% UW% DW%

Ghondrilla nucula 31 15,5
Verongia aerophoba 29,5 14,75
Ircinia (S.) spinosula 19 5,3 12,15 28 3,4
Ircinia fasciculata . 3,5 16,5 10 21 2,1
Glathrina contorta 18 9
Grambe crambe 4,9 12,5 8,7 39 3,39
Ircinia oros 15,4 7,7
Spongia officinalis 1,4 11,6 6,5 12 0,78
Glathrina clathrus. 7,5 3,75
Anchinoe tenacior 4,2 2,1
Gliona celata 3,5 1,75
Hymedesmia versicolor. 3,5 1,75
Gliona viridis . 0,6 2,6 1,6 23 0,37
Spirastrella cunctatrix 2,6 1,3
Gliothoosa hancocki 2 1
Geodia cydonium 1,9 0,95
Ghondrosia reniformis 1,5 0,75
Gliona albicans 0,7 0,35
Gliona vastifica 0,5 0,25

19 Arlen. I I I 10,04%
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Hohleneingange (L+/He): Halbschatten (L+_ = Melobesienzone)
(Tabelle 2).

Tabelle 2. Berechnung der Ubel'einstimmung der Schwammjauna
von Hohleneingiingen und Halbschatten-Gebieten

IHe(L+)% L+_% I E% UW% DW%

Crambe crambe 12,5 9 10,75 72 7,74
Ircinia oros 15,4 5,45 10,43 35 3,65
Clathrina contorta 18 0,24 9,12 1,3 0,12
Ircinia jasciculata . 16,5 0,92 8,71 56 4,87
Spirastl'ella cunctatrix 2,6 12,4 7,5 21 1,58
Spongia ojjicinalis 11,6 1,3 6,45 11 0,71
Clathrina clathrus 7,5 2,65 5,03 35,3 1,78
Petrosia jicijormis 9,2 4,6
Chondrosia renijormis 8,7 4,35
Ircinia (S.) spinosula 5,3 2,2 3,75 41 1,53
Anchinoe t'enacior 4,2 2,15 3,18 51 1,62
Fasciospongia cavernosa 6,15 3,08
Oscarella lobularis . 6 3
Agelas oroides 5,2 2,6
Hymedesmia versicolor 3,5 1,1 2,3 31 0,71
Antho involvens . 3,8 1,9
Aplysilla suljurea . 3,55 1,78
Cacospongia scalaris 2,9 1,45
Cliona viridis . 2,6 0,26 1,43 10 0,14
Haliclona viscosa 2,35 1,18
Erylus discophorus. 2 1
Spongia virgultosa 1,55 0,78
Cliona vastijica 1,3 0,65
Terpios jugax 1,2 0,6
Clathrina coriacea . 0,11 0,55
Cliothoosa hancocki 1 0,5
Chondrilla nucula 0,8 0,4
Cliona albicans 0,71 0,36
Gellius jibulatus 0,69 0,35
Corticium candelabrum . 0,67 0,34
Prosuberites longispina 0,59 0,3
Axinella damicornis 0,57 0,29
Dysidea avara j. pallescens 0,58 0,29
Cliona celata 0,32 0,16
Clathrina jalcata. 0,28 0,14
Hippospongia communis 0,28 0,14
Leuconia solida 0,26 0,13
Tethya aurantium . 0,25 0,13
Haliclona cinerea 0,24 0,12
Dysidea avara. 0,21 0,11
Hemimycale columella 0,19 0,1

41 Arten I 24,45%

Halbschatten (L+-): Schatten (L_, L_ = algenfreie Zone) (Ta
belle 3).

Urn Verfalschung der Ergebnisse zu vermeiden, wurden nur Proben
von Substraten mit maBiger Wasserexposition (Gewahrleistung der
Nahrungszufuhr und des Abtransports der Sedimente) ausgewahlt.

z. Morph. Okol. Tiere, Bd. 55 5
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Tabelle 3. Berechnung der Ubereinstimmung der 8chwammlauna
von Halhschatten- und 8chatten-Gebieten

I L+% L_4};' B% UW% DW%

Grambe crambe 9 14,2 11,6 64 0,74
Spirastrella cunctatrix 12,4 7,1 9,8 57 5,59
Ghondrosia renilormis 8,7 9,8 9,3 89 8,27
Petrosia licilormis 9,2 2,35 5,8 26 1,5
Agelas oroides 5,2 5,6 5,4 93 5,2
Anchinoe tenacior 2,15 5,8 4 27 1,08
Oscarella lobularis . 6 0,94 3,5 16 0,56
I rcinia oros 5,45 1,4 3,4 26 0,88
Spongia ollicinalis 1,3 4,8 3 27 0,81
Fasciospongia cavernosa 6,15 3
Gellius libulatus 0,69 5,1 2,9 13,6 0,39
Terpios lugax 1,2 4,35 2,8 28 0,78
Antho involvens . 3,8 1,58 2,7 42 1,13
Spongia virgultosa 1,55 3,65 2,6 43 1,12
Aplysilla sullurea . 3,55 1,16 2,4 32 0,76
Erylus discophorus. 2 2,35 2,18 85 1,85
Gacospongia scalaris . 2,9 1,46 2,18 47 1,02
Haliclona viscosa 2,35 1,88 2,1 80 1,68
Diplastrella ornata 3,4 1,7
Ircinia (S.) spinosula 2,2 1,22 1,7 55 0,94
Ircinia lasciculata . 0,92 2,15 1,5 43 0,64
Glathrina clathrus . 2,65 1,3
Geodia cydonium . . 2,4 1,2
Hemimycale columella 0,19 2,2 I 1,2 8,7 0,1
Gliona celata 0,32 1,76 1,04 18 0,19
Dysidea avara. 0,21 1,77 0,99 12 0,11
H ymedesmia versicolor 1,1 0,86 0,98 78 0,76
Gliothoosa hancocki 1 0,89 0,95 89 0,85
Gliona vastilica . 1,3 0,65
Phloeodictyon constructum 1,2 0,6
Pellina semitubulosa . 1,2 0,6
M yxilla rosacea . 1,14 0,57
Gliona alhicans 0,71 0,38 0,55 54 0,3
Prosuberites langispina 0,59 0,51 0,55 87 0,48
Penares helleri 1 0,5
Ghondrilla nucula . 0,8 0,18 0,49 22,5 0,11
Holoxia lurtiva 0,89 0,45
Gliona viridis . 0,26 0,43 0,35 26 0,09
Axinella damicornis . 0,57 0,12 0,35 21 0,07
Gorticium candelabrum . 0,67 0,34
Glathrina coriacea . 0,11 0,48 0,3 23 0,69
Dysidea avara I. pallescens 0,58 0,29
Dercitus plicatus . 0,54 0,27
Tethya aurantium. . 0,25 0,21 0,23 84 0,19
Ircinia (S.) muscarum 0,43 0,22
Glathrina falcata. 0,28 0,Q7 0,18 24 0,43
Haliclana cinerea 0,24 0,11 0,18 46 0,08
Glathrina contorta . 0,24 0,1 0,17 42 0,71
Geodia conchilega 0,34 0,17
Pachastrella monolifera 0,33 0,17
M ycale massa 0,29 0,15
Leuconia solida . 0,26 0,01 0,14 3,9 0,005
Hipp08pongia communis 0,28 0,14
Acarnus tortilis . + +
Il4 Arten I 139,925%
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Abb. 34. Homogenitiitsdiagramm. Gegeniiberstel
lung Hiihlenerngange: Halbschatten
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Abb. 33. Homogenitatsdiagramm. Gegeniiber tel

lung besonntes Phytal: Hiihlenerngange

Die Betrachtung der graphischen DarsteIlung (Abb. 33) zeigt nur
geringe Dbereinstimmung zwischen besonntem Phytal und Hohlenein
gangen (10%).

Von 19 Arten sind nur fiinf beiden Zonen gemeinsam. Von diesen
sind wiederurn nur die Arten 3, 4 und 8 zu werten, da es sich
urn massige Hornschwamme (JW%

handelt, wahrend Crambe 100r .---

crambe und Cliona viridi
als krustige bzw. bohrende
Form auch drauBen Nutz
nieBer des Algenschattens
sind.

Bei der Gegeniiberstel
lung von Hohleneingangen
mit Halbschattengebieten
(Abb. 34) zeigt es sich, daB
von 41 Arten 11 zu 24 %
homogen sind; die Dberein
stimmung Halbschatten mit
Schatten (Abb.35) betragt
40% (35 von 54 Arten).

(JI'!%Welche Arten dies betrifft, 100

kann aus den beigefiigten
TabeIlen ersehen werden.

Als genereIle qualitative
FeststeIlung mag gelten, daB
im besonnten Phytal die Ord
nungen Homosclerophorida,
Hadromerina und Keratosa
vorherrschen, in den Schat
tenbezirken aile Gruppen
gleichmaBig an der Faunen
zusammensetzung beteiligt
sind.

Der sprunghafte Anstieg
der Artenzahl und der
Dbereinstimmung ihres Ge
fiiges bei abnehmendem Licht zeigen uns die Hohle als vollig anders
gearteten Lebensraum.

Man kann zudem behaupten, daB hierbei das Licht iiber das
von ihm begiinstigte Algenwachsturn wirkt und als Biotop "Hohle",
von der Schwammperspektive aus gesehen, aIle jene Gebiete zu be
trachten sind, in denen die Algen, infolge Lichtmangels, nicht mehr

5*
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Von den Extremen her steigt die Homogenitat beiderseits zu den
Nachbarkategorien an.

Die diagra=atische Darstellung zeigt, sowohl fiir die Gegeniiber
stellung extrem: stark (Abb. 36) als auch fiir mittel: schwach (Abb. 37),
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o
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Abb.37

Abb.36. IIomogenitatsdiagramm. Gegen·
iiberstellung extreme: starke

"Vasserbewegung

Abb. 37. Homogenitatsdiagramm. Gegen
iiberstellung mittlere: schwache

Wasserbewegung

Abb.38. IIomogenitatsdiagramm. Gegen
iibClstellung starke:ma13ige

W'asset'bewegung
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so 100 IJ%
, ('I iii. I

z
o
I

einen Deckungswert von 26 %.
Beim ersten Vergleich sind 29,
beim zweiten 40 Arten beteiligt.

Am homogensten erweisen
sich stark und mittel bestromte
Gebiete, also olche, in denen
gute Wa serdurchmischung ste

tige Nahrungszufuhr und Sediment- wie Abfall toff-Abtransport gewahr
leistet, ohne physikalisch destruktiv zu wirken.

Mehr als die Halfte der 44 Arten sind hier zu 37 % deckungsgleich
(Abb.38).

Quantitative Verteilung: die Berechnung der durchschnittlichen
Schwamm-Flachenbedeckung pro Probe ergibt folgendes Ergebnis:
Wasserbewegung extrem 2,1 %, stark 37%, maJ3ig 36%, schwach
26,5%.

o

50

lJl1I%
100
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Tabelle 5. Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammjauna
von extrem und stark exponierten Gebieten

71

Chondrosia renijormis 27 24 25,5 89 22,69
Crambe crambe 24 12
Placospongia decorticans 17 8,5
Cacospongia scalaris . 15 1,5 8,3 10 0,83
Clathrina jakata. 15,4 0,12 7,7 7,8 0,6
Lissodendoryx isodictyalis 13 6,5
Leuconia solida 9,6 0,05 4,8 0,05 0,u2
Geodia cydonium 7,8 3,9
Gellius jibulatus 7,5 3,75
Penares helleri 4,8 2,4
Anchinoe tenacior 4,1 2,05
Antho involvens . 4,1 2,05
Dysidea avara. . 3,5 1,75
Ircinia jasciculata . 1,5 1,95 1,73 77 1,33
Hemimycale columella 3,25 1,63
Ircinia spinosula 3,25 1,63
Erylus discophorus. 2,5 1,25
Petrasia jicijormis 1,3 0,65
Tethya aurantium . I 0,2 0,6 20 0,12
Oscarella lobularis . 1,3 0,55
Terpios jugax 1,08 0,54
Spirastrella cunctatrix I 0,5
Cliona celata 0,93 0,47
Aplysilla suljurea . 0,68 0,34
Ircinia oras 0,53 0,27
Clathrina coreacea . 0,29 0,15
M yxilla rosacea . 0,28 0,14
Dercitus plicatus. 0,28 0,14
Holoxea jurtiva 0,05 0,03

29 Arlen I I 25,59%

Diese Aufstellung zeigt fur die Schwammproduktion optimale Be
dingungen in stark und maBig exponierten Gebieten (s. auch Abb. 41).

1m oberen Extrem konnen sich nur klein gewachsene und krustie
rende Formen der mechanischen Beanspruchung widersetzen, indem sie
sich in Spalten schmiegen, um dort moglichst zwei Vorteile zu genieBen,
a) Schutz vor zu direktem Anprall und b) entstehende Wirbel und
Stauungen, die die Nahrungsaufnahme aus dem vorbeischieBenden
Wasser erlauben.

An den sedimentarmen Decken und Wanden stiller tiefer Hohlenteile
gedeihen dagegen nur groBwiichsige, flachige oder massige Formen.
GroBe Oberflache diirfte hier ernahrungstechnisch wesentlich sein. Ob
die Filtrieraktivitat groBer ist, ware noch in Laboratoriumsversuchen
festzustellen.

4. Sedimentanfall

Oharakterisierung: die Wirkung des Sediments ist einerseits, wie
schon erwahnt, von der Stromung abhangig, andererseits von der GroBe
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Tabelle 6. Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammfauna
von stark und mi:ifJig exponierten Gebieten

I 37,36%. I44 .Arlen ...

E+% E+_% B% u"v~~ DW%

Crambe crambe 24 12,2 18,1 52 9,41
Chondrosia renifonnis 24 6,9 15,45 29 4,48
Anchinoe tenacior 4,1 9,5 6,8 43 2,92
Geodia cydonium 7,8 3,8 5,8 49 2,84
Gellius fibulatus 7,5 3,5 5,5 47 2,59
Spongia officinalis 6,9 3,45
Spirastrella cunctatrix I 5,5 3,25 18 0,58
Diplastrella ornata 5,7 2,85
Pachastrella monolifera 5,5 2,75
Spongia virgultosa 5,5 2,75
Antho involvens . 4,1 I 2,55 24 0,61
M veale columella 3,25 1,8 2,53 55 1,39
Dysidea avara. 3,5 1,4 2,45 40 0,98
Penares helleri 4,8 2,4
Petrosia ficiformis 1,3 3,5 2,4 37 0,89
Ircinia (S.) spinosula 3,25 0,8 2,03 25 0,5
Erylus discophorus. 2,5 1,4 1,95 56 1,09
I rcinia fasciculata . 1,95 1,3 1,63 67 1,09
Haliclona viscosa 2,8 1,4
Cliona celata 0,93 1,7 1,32 55 0,73
Osearella lobularis . 1,3 1,2 1,25 92 1,15
Terpios fugax 1,08 1,4 1,24 77 0,95
Cacospongia sealaris . 1,5 0,95 1,23 64 0,78
Cliothoosa hancocki 2,2 1,1
Agelas oroides 2,2 1,1
Ircinia oras 0,53 1,6 1,07 33 0,35
Pellina semitubulosa . 2 1
Cliona albicans 0,18 0,9
Aplysilla sulfurea . 0,68 1,1 0,89 62 0,55
Hymedesmia versicolor 1,4 0,7
Clathrina falcata. 0,12 0,6
Clathrina coriacea . 0,29 0,69 0,49 42 0,2
Dercitus plieatus . 0,28 0,43 0,36 65 0,23
Cliona viridis . 0,72 0,36
Ircinia (S.) musearum 0,72 0,36
M yxilla rosacea . 0,28 0,36 0,32 78 0,25
M veale massa 0,5 0,25
Holoxea furtiva 0,05 0,51 0,28 10 2,8
Geodia conchilega 0,43 0,22
Chondrilla nucula 0,32 0,16
Axinella damicornis 0,21 O,ll
Tethya aurantium . 0,2 0,1
Haliclona cinerea 0,19 0,1
Leuconia solida 0,05 0,03

der Partikel. Dabei ergeben sich folgende lebensfeindliche Kombina
tionen: ist das Sediment grab (Sande, Schotter) und die Wasserbewegung
stark, so wird durch Polierung des Substrats die Entwicklung der Fauna
unterbunden.

1st das Sediment fein und die Stromung gering, so werden Substrate,
die als Anheftungsorte fur die Larven dienen konnten, bedeckt, ent-
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Tabelle 7. Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammfauna
von miifJig und wenig exponierten Gebieten
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I E+_% E_% B% I UW% DW%

Crambe crambe 12,2 24 18,1 51 9,23
Agelas oroides 2,2 31 16,6 7,1 1,18
Spirastrella cunctatrix 5,5 21 13,3 26 3,45
A nchinoe tenacior 9,5 7,5 8,5 80 6,8
Haliclona viscosa 2,8 6 4,4 47 2,06
Ircinia oros 1,6 6 3,8 27 1,02
Chondrosia reniformis 6,9 3,45
Spongia officinalis 6,9 3,45
Diplastrella ornata 5,7 2,85
Pachastrella monolifera 5,5 2,75
Spongia virgultosa 5,5 2,75
Terpios fugax 1,4 2,5 1,95 56 1,09
Geodia cydonium 3,8 1,9
Gellius fibulatus 3,5 1,75
Petrosia ficiformis 3,5 1,75
Hemimycale columella 1,8 1,5 1,65 54 0,89
Cliothoosa hancocki 2,2 1,1
Pellina semitubulosa . 2 1
Cliona albicans 0,18 0,9
Cliona celata 1,7 0,85
Erylus discophorus. 1,4 0,7
H ymedesmia versicolor 1,4 0,7
Dysidea avara. 1,4 0,7
I rcinia fasciculata . 1,3 0,65
Oscarella lobularis 1,2 0,6
Aplysilla sulfurea . 1,1 0,55
Antho involvens . 1 0,5
Cacospongia scalaris 0,95 0,48
Ircinia (S.) spinosula 0,8 0,4
Cliona viridis . 0,72 0,36
Ircinia (S.) muscamm 0,72 0,36
Clathrina coriacea 0,69 0,35
11oloxea furtiva 0,51 0,26
M ycale massa 0,50 0,25
Geodia conchilega 0,43 0,22
Dercitus plicatus . 0,43 0,22
M yxilla rosacea . 0,36 0,18
Chondrilla nucula 0,32 0,16
Axinella damicornis 0,21 0,11
Haliclona cinerea 0,19 0,1

40 Arten I I 25,72%

wickelte Tiere durch Verstopfung der Pori am Wasseraustausch gehin
dert und somit erstickt.

Besiedlungsgrenzen: horizontale Hartboden im Seichtwasser sind
durch Geroll und Geschiebe poliert und daher unbesiedelt.

1st der Anfall von Feinsedimenten so groB, daB anstehender
Fels und Hartbodensplitter (Steine, Blocke) iiberdeckt sind, so sind
diese Gebiete ebenfalls unbewohnt. Sedimentarme oder -lose Bezirke
wie Wande und Decken erlauben dagegen durchaus reichlichen
Bewuchs.



74 KLAUS RUTZLER:

TabeJle 8. Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammtauna
von stark und miifJig sedimentierten Gebieten

I 15,68%

H

35 Arten I

s+% s+_% B% UW% DW%

Petrosia ficiformis 26 1,2 13,6 4,6 0,63
Crambe crambe 9 14 11,5 65 7,47
Pellina semitubulosa . 15 3,2 9,1 21 1,91
Dysidea avara. 14 7
Hippospongia communis 14 7
Chondrosia reniformis 4,2 6,2 5,2 68 3,53
Anchinoe tenacior 9,8 4,9
Diplastrella ornata 9,1 4,6
Spongia virgultosa 9,1 4,6
Ircinia fasciculata . 6,5 1,9 4,2 29 1,22
Ircinia (S.) spinosula 6,5 1,3 3,9 20 0,78
Geodia cydonium 6,2 3,1
Gellius fibulatus 5,9 3
M yxilla rosacea . 5,8 ·2,9
Cliothoosa hancocki 3,6 1,8
Haliclona viscosa 3,2 1,6
Cliona celata 2,7 1,4
Ircinia oras 2,2 1,1
Hemimycale columella 2 1
Erylus discophorus. 1,9 0,26 1 13 0,14
Spirastrella cunctatrix 1,9 0,95
Oscarella lobularis . 1,8 0,9
Terpios fugax 1,8 0,9
Spongia officinalis 1,5 0,75
Cliona viridis . 1,2 0,6
Aplysilla sulfurea . 1,2 0,6
Ircinia (S.) muscarum 1,2 0,6
Pachastrella m01wlifera 0,9 0,45
Holoxea furtiva 0,83 0,42
M ycale massa 0,81 0,41
Geodia conchilega 0,7 0,35
Dercitus plicatus. 0,51 0,26
Chondrilla nucula 0,39 0,2
Cliona albicans 0,3 0,15

aliclona cinerea 0,3 0,15

Qualitative Verteilung: Da ein gewisser Anfall von Feinsediment im
ganzen Untersuchungsgebiet vorkommt, soIl diese und folgende Unter
suchung das AusmaB seiner Schadlichkeit festhalten. Neben Proben mit
maJ3iger Sedimentation standen solche mit starkem (Boden stiller
Hohlenteile) und ohne Sedimentanfall (Wand- und Deckenposition) zur
Verfiigung (Tabellen 8, 9). Aile stammen sie von Schattensubstraten.

Die Diagramme (Abb. 39 und 40) zeigen, daB Gebiete mit maJ3igem
Sedimentanfall nur zu 16% mit den sedimentreichen Zonen iiberein
stimmen, doch mit 43 % ihrer Schwammfauna solchen ohne Sedimente
zuzuordnen sind.

Quantitative Verteilung: die durchschnittliche Schwamm-Flachen
bedeckung pro Probe ergibt hier folgende Werte: Sedimentation stark
63%, maBig 31,5%, gering 30,5%.
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Sedimentreiche Boden ausgesprochen zu bevorzugen scheinen drei
Arten aus del' Ordnung Haplosclerina: Haliclona viscosa, Pellina semi
tubulosa und Petrosia ficiformis. Diese Arten sind Vertreter von drei
Wuchsformtypen, die ihnen entweder eigen sind (Haliclona und Pellina)
oder, den Umweltserfordernissen gemaB, ausgebildet werden (Petrosia).

Haliclona viscosa hat geschlossen massige Form mit groBen 0 cula
an den hochsten Korperteilen und vermag ScWeim abzusondern. Ihr
Endosoma ist von groBen Kanalen durchzogen und hat grobporige,
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Abb.39 Abb.40

Abb.39. Homogcnitatsdiagramm. GcgcniibcrstcUung starkcr:miLl.ligcr Scdimcntanlall

Abb.40. HomogcnitiLtsdiagramm. GcgcniibcrstcUung miLf.ligcr:kcin Scdimcntanlall

brotige Struktur. Pellina semitubulosa hat eine niedrige polsterartige
Basis von del' sich fingerformig hohe diinnwandige ScWote erheben.

Petrosia ficiformis, iiblicherweise feigenformig, plattenartig odeI'
umegelma13ig massig, finden wir hier geweihartig aufragend und ver
astelt.

Das Grundprinzip fUr alle drei ist die Ausbildung groBer innerer odeI'
auBerer Oberflache. Ob del' ScWeim bei Haliclona viscosa ahnliche sedi
mententfernende odeI' ernahrungstechnische Funktion hat wie bei ande
ren Tiergruppen, bleibt spezielleren Untersuchungen vorbehalten.

Das Resume, das wir aus diesem Kapitel ziehen konnen, ist, daB
maBig und wenig sedimentierte Substrate in gleicher Weise regelma13ig
und artemeich besiedelt werden, Gebiete mit starkem Sedimentanfall
dagegen nur von Spezialisten und dort bewohnt werden konnen, wo sich
primarer Hartboden iiber das Sediment erhebt und Ansatzpunkte fUr
die Festsetzung del' Larven ergibt.

In den letzten drei Kapiteln (2. Lichtexposition, 3. Stromungs
exposition, 4. Sedimentanfall) wurden die Einfliisse del' drei wichtigsten
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Faktorenkomplexe auf die qualitative Verteilung und die Mengen
produktion der Schwamme untersucht.

Die Homogenitatsuntersuchung lieferte Werte fur den qualitativen
Dbereinstimmungsgrad von Lebensraumen. Ihre Ergebnisse spiegeln die
Starke des Faktorengefalles (geringe Dbereinstimmung = steiles GefalIe,
groBe Dbereinstimmung = £laches GefalIe).

In Abb. 41 sind die Ergebnisse der Untersuchungen nebeneinander
graphisch dargestellt.
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Abb.41. Schwammproduktion und GefiiJle unter dero Einf.lufl verschiedener
Faktorenkomplexe (Erlauterung im 'fext)

Die Schwammproduktion pro Region ist prozentuell in der Hohe der
schwarz angelegten Blocke ausgedruckt, die Gefalle zwischen den Regio
nen durch den Neigungsgrad der darubergelegten Strecken (dieser ent
spricht dem Winkel von Radien eines in hundert Einheiten geteilten
Viertelkreises; Homogenitat 0% ware der senkrechte, 100% der waag
rechte Radius).

Faktor Licht zieht mit abnehmender Intensitat ein verflachendes
Gefalle und steigende quantitative Werte nach sich.

Wasserbewegung zeigt im mittleren Intensitatsbereich £lachstes Ge
falle und Mengenmaxima.

Die Betrachtung der Sedimentation laBt starkste qualitative Unter
schiede zwischen oberem Extrem und Mittelwert erkennen; das Zu
standekommen der qualitativen Spitze bei S+ ist im zustandigen
Kapitel erklart.

Zusammenfassung
Die hier dargelegte Schrift besteht aus zwei Teilen: einem spezielIen,

systematischen und einem allgemeinen okologischen.
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Spezieller Teil: das am Litoralhang bei Rovinj, Istrien, mittels del'
Freitauch-Methode gesammeite und in diesem Teil del' Arbeit beschrie
bene Schwamm-Material umfaBt 62 Arten und eine Form aus neun
Ordnungen del' Klassen Calcispongiae und Demospongiae.

Eine Art, Phloeodictyon COn8tructum ist sichel', eine Oliona sp., wahr
scheinlich neu fUr die Wissenschaft; vier weitere sind neu fiir die Adria:
Lissodendoryx isodictyalis, L. cavemosa, Acamus tortilis und Ohelona
plysilla noevus.

Allgemeiner Teil: da okologische Faktoren infolge ihrer Komplexi
tat und mangels geeigneter Instrumente schwer meBbar sind, wurde
ihre Art und Wirkung vom Faunenbild, d. h. von den Verteilungsver
haltnissen her aufgerollt.

Zu diesem Zweck wurde die qualitative und quantitative Verteilung
nach folgenden vier Gesichtspunkten untersucht (eine dabei verwendete
statistische Methode ist die del' Homogenitats-Untersuchung) :

1. nach del' Tiefe,
2. nach del' Lichtexposition,
3. nach del' Stromungsexposition,
4. nach dem Sedimentanfall.
Die Auswertung von 228 Proben lieferte folgende Ergebnisse: Tiefe

gilt nur in ihrem oberen Extrem als begrenzender Faktor, also im Euli
toral. Wenige Arten sind imstande, den physikalischen und chemischen
Schadigungen einer Trockenzeit zu entgehen. Zunehmende Tiefe bringt
Veranderung anderer Gegebenheiten mit sich:

Lichtexposition: Licht wird in seiner physikalischen Wirkung in
vollem AusmaB ertragen, die Schwamme schiitzen sich durch dunkle
Pigmentierung. Die in den belichteten Zonen auftretenden Algen be
deuten jedoch hartnackige und erfolgreiche Konkurrenz fiir den GroB
teil del' Arten. In del' euphotischen Zone florieren Schwamme daher
in Schattenbezirken wie Hohlen und Steinunterseiten, wo sie bestands
bildende Bedeutung erlangen. Auch volliger Lichtmangel wird ohne
weiteres ertragen.

Stromungsexposition: optimale Verhaltnisse herrschen dort, wo gute
Wasserdurchmischung stetige Nahrungszufuhr und Abtransport von
Sediment und Abfallstoffen gewahrleistet, ohne physikalisch destruktiv
zu wirken. Manche Arten vermogen ihr Skelett derart zu verdichten,
daB auch groBe Wasserturbulenz ertragen wird.

Sedimentexposition steht in direktem Zusammenhang mit del' Par
tikelgroBe und del' Stromungsstarke. Grobsediment wirkt bei starker
Stromung polierend, Feinsediment bei geringer Stromung verstopfend
und daher lebensfeindlich. Wenige Arten konnen letzteren Zustand
durch OberflachenvergroBerung, vielleicht sogar durch Schleimabsonde
rung, iiberdauern.
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