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Einleitung.

1m Verlaufe der « Osterreichischen T yrrhenia-Expedition 1952», die sich
mit der Untersuchung der Lebewelt un~erseeischer Hohlen befasste, wurden die
Porifera von Russ aufgesammelt und registriert.

Mit Hilfe ganz leichter T auchausriistung wurden die H 0 hie n an der
Felskiiste von Sorrento (Golf von Neapel) entlang einer Strecke von etwa zwei
Seemeilen aufgesucht. die Hohlen selbst vermessen und systematisch Proben aus
ihnen ausgemeisselt. Von den sog. « Hauptproben » der T yrrhenia-Expedition.
Proben mit der Flache von 1/16 m2

, die nach einem allgemeinen Plan auf
aIle Organismengruppen untersucht werden sollten, wurden etwa 50 auch quan
titativ hinsichtlich ihrer Schwammfauna gepriift (sie sind mit romischen Zahlen
bezeichnet).

Vom Vorkommen der Poriferen - eine Gruppe, die sich als ausserordentlich
charakteristisch, oft dominierend an der Zusammensetzung der Hohlenbestande
beteiligt - wurden zwei verschiedene qua n tit a t i v eWe r t e aufge
nommen: !I.) Die Menge der einzelnen Arten in den Proben, ausgedriickt
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Einleitung. 

Im Veilaufe der « Osterreichischen Tyrrhema-Expedition 1952 )), die sich 
mit der Untersuchung der Lebewelt unterseeischer Hohlen befasste, wurden die 
Porifera von Russ aufgesammelt und registriert. 

Mit Hilfe ganz leichter Tauchausriistung wurden die Hohlen an der 
Felskiiste von Sorrento (Golf von Neapel) entlang einer Strecke von etwa zwei 
Seemeilen aufgesucht, die Hohlen selbst vermessen und systematisch Proben aus 
ihnen ausgemeisselt. Von den sog. « Hauptproben a der Tyrrhenia-Expedition, 
Proben mit der Flache von 1/16 m2, die nach einem allgememen Plan auf 
alle Organismengruppen untersucht werden sollten, wurden etwa 50 auch quan- 
titativ hinsichtlich ihrer Schwammfauna gepriift (sie sind mit romischen Zahlen 
bezeichnet). 

Vom Vorkommen der Poriferen — eine Gruppe, die sich als ausserordentlich 
charakteristisch, oft dominierend an der Zusammensetzung der Hohlenbestande 
beteiligt — wurden zwei verschiedene quantitative Werte aufge- 
nommen:   I.)   Die   Menge   der   einzelnen   Arten   in  den   Proben,   ausgedriickt 
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in Gramm Nassgewicht; 2.) Die Flachenbedeckung der einzelnen Arten - auf
die Probenflache projiziert betrachtet -, ausgedrUckt in Prozenten der unter
suchten Flache.

Die einzelnen Art e n wurden konserviert und spater von Russ deter
miniert, die Auswertung der gewonnenen Werte von ROTZLER vorgenommen.
Unglficklicherweise ging das konservierte Material nach der Determination ver
loren, sodass an dieser Stelle auf eine Diskussion der morphologischen Verhalt
nisse verzichtet werden muss.

Wenn wir darum nur eine ganz knappe Darstellung des Schwamm-Vorkom
mens in unterseeischen Hohlen vorzulegen vermOgen, mOchten wir doch die
Aufmerksamkeit unserer Fachkollegen auf die T atsache lenken, dass gerade die
untergetauchten Hohlengebiete des Kustenstreifens zu den mit Poriferen am
dichtesten besiedelten Regionen des Weltmeeres zahlen. Die ganz iiberraschende
Dichte und Vielfalt der Schwammfauna in Meereshohlen wird in der Zukunft
geeignet sein, sowohl naheren Aufschluss fiber die Biologie dieser Tiergruppe
als auch uber die Organisation dieses Lebensraumes zu geben. Die okologische
Untersuchung der Poriferen im Felslitoral wird immer wieder in den Hohlen und
Schattenstandorten, an uberhangenden Klippen und Felsgesimsen das reichste
Material gewinnen. Ihre Bearbeitung wird darum auch weiterhin der Tauch
methode vorbehalten bleiben, welche durch die Unternehmung der « 6sterrei
chischen T yrrhenia-Expedition 1952» auch fUr die vorliegende Tiergruppe
angeregt wurde. Die vorliegende Studie solI als ein Anfangsergebnis gewertet
werden.

Die einzelnen auf ihre Schwammfauna untersuchten Proben stammen zum
T eil aus den besonnten und beschatteten Phytalbestanden (L und Ls), aus
Hohleneingangen (He) und Hohlen (H). Von den fast hundert Hohlen im Unter
suchungsgebiet wurden die Kleinhohlen (kH) Ost/1, O/?J und West/ I, von den
Grosshohlen Hohle 0/39 auch quantitativ auf Poriferenbestande hin untersucht.

Eine einfuhrende Obersicht uber die Aufgaben und die F undorte der « T yr
rhenia-Expedition » ist von RIEDL (1955) mitgeteilt worden, und die Zusammen
fassung der einzelnen Beitrage der Expedition (der Teile II bis XVII) ist vom
gleichen Autor in Vorbereitung (Ergebn. T yrrh. Exped. T eil I).

Die Dar s tell un g. der Poriferen-Ausbeute folgt nun in Form eines
« Speziellen » und eines « Allgemeinen T eiles ». 1m « Speziellen T eil » werden
die Arten in der Reihenfolge des Systems (HENTSCHEL, 1923/25) angeordnet.
Von jeder werden die positiven Proben (rom. Zahlen) mitgeteilt, Tiefenvor
kommen und Verteilung diskutiert und aus dem Untersuchungsgebiet die Verge
sellschaftung sowie die Anordnung der Art in den Hohlen naher beleuchtet. Der
folgende « Allgemeine T eil» gibt in aller Kijrze einige der wichtigsten Aus
blicke auf die beobachteten allgemeinen Verteilungsregeln in dem untersuchten
Lebensraum.
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in Gramm Nassgewicht; 2.) Die Flachenbedeckung der einzelnen Arten — auf 
die Probenflache projiziert betrachtet —, ausgedriickt in Prozenten der unter- 
suchten Flache. 

Die einzelnen Arten wurden konserviert und spater von RUSS deter- 
miniert, die Auswertung der gewonnenen Werte von ROTZLER vorgenommen. 
Ungliicklicherweise ging das konservierte Material nach der Determination ver- 
loren, sodass an dieser Stelle auf eine Diskussion der morphologischen Verhalt- 
nisse verzichtet werden muss. 

Wenn wir darum nur eine ganz knappe Darstellung des Schwamm-Vorkom- 
mens in unterseeischen Hohlen vorzulegen vermogen, mochten wir dock die 
Aufmerksamkeit unserer Fachkollegen auf die Tatsache lenken, dass gerade die 
untergetauchten Hohlengebiete des Kustenstreifens zu den mit Poriferen am 
dichtesten besiedelten Regionen des Weltmeeres zahlen. Die ganz iiberraschende 
Dichte und Vielfalt der Schwammfauna in Meereshohlen wird in der Zukunft 
geeignet sein, sowohl naheren Aufschluss iiber die Biologic dieser Tiergruppe 
als auch iiber die Organisation dieses Lebensraumes zu geben. Die okologische 
Untersuchung der Poriferen im Felslitoral wird immer wieder in den Hohlen und 
Schattenstandorten, an iiberhangenden Klippen und Felsgesimsen das reichste 
Material gewinnen. Ihre Bearbeitung wird darum auch weiterhin der Tauch- 
methode vorbehalten bleiben, welche durch die Unternehmung der « Osterrei- 
chischen Tyrrhenia-Expedition 1952 » auch fur die vorliegende Tiergruppe 
angeregt wurde. Die vorliegende Studie soil als ein Anfangsergebnis gewertet 
werden. 

Die einzelnen auf ihre Schwammfauna untersuchten Proben stammen zum 
Teil aus den besonnten und beschatteten Phytalbestanden (L und Ls), aus 
Hohleneingangen (He) und Hohlen (H). Von den fast hundert Hohlen im Unter- 
suchungsgebiet wurden die Kleinhbhlen (kH) Ost/1, 0/3 und West/1, von den 
Grosshohlen Hohle 0/39 auch quantitativ auf Poriferenbestande bin untersucht. 

Eine einfiihrende Obersicht iiber die Aufgaben und die Fundorte der « Tyr- 
rhenia-Expedition » ist von RlEDL (1955) mitgeteilt worden, und die Zusammen- 
fassung der einzelnen Beitrage der Expedition (der Teile II bis XVII) ist vom 
gleichen Autor in Vorbereitung (Ergebn. Tyrrh. Exped. Teil I). 

Die Darstellung der Poriferen-Ausbeute folgt nun in Form eines 
« Speziellen » und ernes « Allgemeinen Teiles ». Im « Speziellen Teil » werden 
die Arten in der Reihenfolge des Systems (HENTSCHEL, 1923/25) angeordnet. 
Von jeder werden die positiven Proben (rom. Zahlen) mitgeteilt, Tiefenvor- 
kommen und Verteilung diskutiert und aus dem Untersuchungsgebiet die Verge- 
sellschaftung sowie die Anordnung der Art in den Hohlen naher beleuchtet. Der 
folgende « Allgemeine Teil » gibt in aller Kiirze einige der wichtigsten Aus- 
blicke auf die beobachteten allgemeinen Verteilungsregeln in dem untersuchten 
Lebensraum. 
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Spezieller Teil.

Ordo: CALCAREA

Familia: Sycettidae.
Genus: Sycon RISSO

Sycon quadrangulatum (0. S.)

Synonymie und Verteilung siehe ARNDT (1935).
Verhaltnismassig viele Proben enthalten die Art: XIII b, XIV, XIX, XX, XXXI,

XXXII, XXXIII, XXXIV a, XXXIV b, XLIV, XLV, XLVI, XLIX.

Die Art wurde von uns aus Tiefen von 0,3 bis 2,5 m beobachtet. Das
Hohlenmaterial stammt ausschliesslich aus 0/39, es wird an Quantitat von den

Funden aus dem Litoral-Schatten weit iibertroffen. In den beiden einzigen Proben
aus dem besonnten Litoral, die die Art enthalten, fanden sich nur wenige und
sehr kleine Exemplare in den Spalten der stark zerfurchten F elsen. Die Ausdeh

nung von Sycon quadrangulalum erfolgt von Eingangsnahe bis 5 m Eingangsab
stand, mit einem Mengenmaximum in der 4 m-Zone. Die Exemplare aus der
Hohle kommen, mit Ausnahme von zweien, aus Wandproben. Der Boden war
von S. quadrangulalum nicht besiedelt. Die grosste Syconansammlung erreichte
ein Gewicht von 6 g und stammt aus einer gut exponierten, nur 0,3' m tiefen
Nordwandprobe. Nicht weit davon in 2,2 m Tiefe, wo das Wasser schon
ziemlich ruhig war, wuchsen einige besonders schone, fast 20 mm hohe Tiere.
Das Grossenwachstum von Calcispongiern scheint in der Nahe von Algenge
sellschaften begiinstigt zu sein, da in diesen Biotopen vielfach durch Pflanzen
geloster Kalk in grosserer Menge vorhanden ist.

Die Beobachtungen im Untersuchungsgebiet ergaben. dass Sycon quadran...

gulatum dem Licht und daher der Algenkonkurrenz ausgesetzte Stellen meidet,
er zieht gut durc.hmischtes Wasser vor, vor desse~ zerstorender Wirkung er sich

schUtzt, indem er an exponierten Stellen nur stark zerfurchte F elsen besiedelt,
in deren Spalten das zart gebaute Tier sich behaupten kann. An ruhigen, sedi
mentarmen Stellen kann der Schwamm verhaltnismassig grosse Exemplare
ausbilden.

Familia: Grantiidae.
Genus: Leucandra HAECKEL

Leucandra caminus HAECKEL 1870

Synonymie und Verteilung siehe ARNDT (1935).
Tritt durchweg. in lichtabgewandten Proben auf: XIII a, XXIX, XXXIV a, XXXV,

XXXVI, XXXIX, XLIII, XLV, XLIX. LII.

Das Tier kommt stets als Einzelperson von verschiedenster Form, zuweilen
auch kurz gestielt, vor. Die Hohe der grossten Individuen betrug 16 mm, die
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Spezieller Teil. 

Ordo : CALCAREA 

Familia: Sycettidae. 

Genus: Sycon Risso 
Sycon quadrangulatum (O. S.) 

Synonymic und Verteilung siehe AHNDT (1935). 
Verhaltnismassig   viele   Proben   enthalten   die   Art:   XIII b,   XIV,   XIX,   XX,   XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV a, XXXIV b, XLIV, XLV, XLVI, XLIX. 

Die Art wurde von uns aus Tiefen von 0,3 bis 2,5 m beobachtet. Das 
Hohlenmaterial stammt ausschliesslich aus 0/39, es wird an Quantitat von den 
Funden aus dem Litoral-Schatten weit iibertroffen. In den beiden einzigen Proben 
aus dem besonnten Literal, die die Art enthalten, fanden sich nur wenige und 
sehr kleine Exemplare in den Spalten der stark zerfurchten Felsen. Die Ausdeh- 
nung von Sycon quadrangulatum erfolgt von Emgangsnahe bis 5 m Eingangsab- 
stand, mit einem Mengenmaximum in der 4 m-Zone. Die Exemplare aus der 
Hohle kommen, mit Ausnahme von zweien, aus Wandproben. Der Boden war 
von S. quadrangulatum nicht besiedelt. Die grosste Syconansammlung erreichte 
em Gewicht von 6 g und stammt aus einer gut exponierten, nur 0,3 m tiefen 
Nordwandprobe. Nicht weit davon in 2,2 m Tiefe, wo das Wasser schon 
ziemlich ruhig war, wuchsen einige besonders schone, fast 20 mm hohe Tiere. 
Das Grossenwachstum von Calcispongiern scheint in der Nahe von Algenge- 
sellschaften begiinstigt zu sein, da in diesen Biotopen vielfach durch Pflanzen 
geloster Kalk in grosserer Menge vorhanden ist. 

Die Beobachtungen lm Untersuchungsgebiet ergaben, dass Sycon quadran^ 
gulatum dem Licht und daher der Algenkonkurrenz ausgesetzte Stellen meidet, 
er zieht gut durchmischtes Wasser vor, vor dessen zerstorender Wirkung er sich 
schutzt, indem er an exponierten Stellen nur stark zerfurchte Felsen besiedelt, 
in deren Spalten das zart gebaute Tier sich behaupten kann. An ruhigen, sedi- 
mentarmen Stellen kann der Schwamm verhaltnismassig grosse Exemplare 
ausbilden. 

Familia: Grantiidae. 

Genus: Leucandra HAECKEL 

Leucandra caminus HAECKEL 1870 

Synonymic und Verteilung siehe ARNDT (1935). 
Tritt  durchwegs  in  lichtabgewandten  Proben  auf:  XIII a,   XXIX,   XXXIV a,   XXXV, 

XXXVI. XXXIX. XLIII, XLV, XLIX. LII. 

Das Tier kommt stets als Einzelperson von verschiedenster Form, zuweilen 
auch kurz gestielt,  vor.  Die Hohe der grossten Individuen betrug  16 mm,  die 
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grosste Dicke wurde mit 6 mm gemessen. Die Farbe war bei den meisten Exem
plaren ein schmutziges Braun, aber auch rein weisse Formen waren anzutreffen.

Die Art kam bei uns in Tiefen von 0,3 bis 2,5 m VOl. Ihre grosste Indi
viduenzahl (II StUck) fanden wir im beschatteten Litoral. Fast stiindig in
Begleitung von Halichondria findet sich das Tier im Litoral in Peyssonelia- und
Diciyopleris-Bestanden, die in der Hohle von Balanus und Halichondria abge
lost werden. Innerhalb der Hohle fanden wir Leucan:dra nur bis zu einer Zone
mit 4 m Eingangsabstand. Senkrechte, leicht gegliederte und daher sediment
arme Wande waren bevorzugt. Wasserbewegung scheint keinen Einfluss auf
das Wachstum deT Tiere zu haben. .

Ordo: TETRAXONIDA

Familia: Telhyidae

Genus: Telhya LAM

l'elhya auranliu111 (PALL.) GRAY

AlcYMium auranlium, PALL, 1766.
T elhya aurantium, GRAY, 1848.
Proben: XlIlb. XXIX, XXXIV a. XLIX. LII.

Die Bestimmung erfolgte nach VOSMAER 1933.
Tiefe: Gezeitenzone (SOfENKA, T ethya maza) bis 261 m (VOSMAER,

T elhya lyncuriem). 1m Untersuchungsgebiet in Tiefen zwischen 0,3 his 2,2 m
beobachtet.

Die Art wurde uns nur aus sedimentarmen Proben des Litoral-Schattens und
einer Kleinhohle bis 'I m innerhalb des Eingangs bekannt.

Die Exemplare erreichten ein Hochstgewicht von nur 20 g.

Familia: Pachaslrellidae.
Genus: Pachastrella O. S.

Pachastrella compressa (Bow.) LDFD

Ecionemia compressa, Bow., 1866.
Pachaslrella compressa, LDFD, 1903.
Vorkommen: in den Proben XVI, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLIII,

XLV, XLVI, XLVII, LIII.

Der Schwamm konnte nach VOSMAER (1933) einwandfrei hestimmt werden.
Die Oscula waren auffallend unregelmassig zerstreut auf der einen, die Ein
stromungsporen auf der anderen Seite der Schwammplatten gelegen. Unsere
Exemplare waren lichtgrau bis weiss, niemals « dirty yellowish)), wie VOSMAER

sie heschreibt.

4

Schwamme  unterseeischer  Hohlen 759 

grosste Dicke wurde mit 6 mm gemessen. Die Farbe war bei den meisten Exem- 

plaren ein schmutziges Braun, aber auch rein weisse Formen waren anzutreffen. 

Die Art kam bei uns in Tiefen von 0,3 bis 2,5 m vor. Ihre grosste Indi- 

viduenzahl (1 ] Stuck) fanden wir im beschatteten Litoral. Fast standig in 

Begleitung von Hclichondria findet sich das Tier im Litoral in Peyssonelia- und 

Dfc/yop/eris-Bestanden, die in der Hohle von Balanus und Halichondria abge- 

lost werden. Innerhalb der Hohle fanden wir Leucandra nur bis zu einer Zone 

mit 4 m Eingangsabstand. Senkrechte, leicht gegliederte und daher sediment- 

arme Wande waren bevorzugt. Wasserbewegung schemt keinen Einfluss auf 

das Wachstum der Tiere zu haben. 

Ordo :  TETRAXONIDA 

Familio:   Tetlujidae 

Genus: Telluja LAM 

Tethya auranlium  (PAIX.) GRAY 

Alcyonium aurantium, PALL,   1766. 
Tethya  aurantium,   GRAY,   1848. 
Proben : XHIb, XXIX, XXXIV a. XLIX, LII. 

Die Bestimmung erfolgte nach VOSMAER   1933. 

Tiefe: Gezeitenzone (SCHENKA, Tethya maza) bis 261 m (VOSMAER, 

Tethya lyncuriem). Im Untersuchungsgebiet in Tiefen zwischen 0,3 bis 2,2 m 

beobachtet. 

Die Art wurde uns nur aus sedimentarmen Proben des Litoral-Schattens und 

einer Kleinhohle bis  I   m innerhalb des Eingangs bekannt. 

Die Exemplare erreichten ein Hochstgewicht von nur 20 g. 

Familio: Pachastrellidae. 

Genus: Pachastrella 0. S. 

Pachastrella compressa (Bow.) LOFD 

Ecionemia compressa, Bow.,  1866. 
Pachastrella compressa, LDFD,  1903. 
Vorkommen:   in   den   Proben   XVI,   XXXIII.   XXXV,   XXXVI,   XXXIX,   XL,   XLUI. 

XLV. XLVI, XLVII, LIII. 

Der Schwamm konnte nach VOSMAER (1933) einwandfrei bestimmt werden. 

Die Oscula waren auffallend unregelmassig zerstreut auf der einen, die Ein- 

stromungsporen auf der anderen Seite der Schwammplatten gelegen. Unsere 

Exemplare waren lichtgrau bis weiss, niemals « dirty yellowish », wie VOSMAER 

sie beschreibt. 
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Die Proben der Expedition wiesen den Schwamm aus Tiefen von 0,3 bis
2,5 m nacho Andere Autoren geben Tiefen von 25 m (ToPsENT, Characella
!QXicola, 1892) bis 1800 m (SOllAS, Poecillastra laminaris, 1888) an, also
Zahlen, die das Tier als Bewohner tieferer Zonen erscheinen lassen. Damit
stimmen, wie gezeigt, unsere Beobachtungen nicht iiberein. Da sich das Vor
kommen in der seichten Zone nicht nur auf die Hohle beschrankt, sondern auch
eine Probe aus dem freien Litoral aus 0,7 m Tiefe stammt, kann diese Dissonanz

in den Beobachtungen nur durch die bisher angewandten ungenugenden Sam
melmethoden erklart werden.

Das Tier konnte nur in einer Litoral- und aus einer Hohleneingangsprobe
festgestellt werden, aile anderen Proben entstammen reinen >Hohlenbiotopen. Der
grosste Eingangsabstand betrug 4 m. Innerhalb der Hohle stammten die meisten
Funde aus Deckenproberi. 1m allgemeinen nur in geringen Mengen vorgefunden,
konnte der Schwamm in einem Fall als Mitbestandsbildner gewertet werden.
Hier erreichte er eine Fliichenausdehnung von 8,3 % der Probenflache
von 1/16 m2

•

Die einzige Litoralprobe kam aus einem gut exponierten Halimeda tuna
Bestand aus einem dem NW-Ausgang der Querciobucht vorgelagerten Blocke
feld. Bei allen Hohlenproben, bis auf eine, war Balanus Mitbestandsbildner.
In einem Fall machte dieser einem Astroides-Lithodomus-Bestand Platz.

Familia: Stellettidae.

Genus: StelleUa O. S.

Stelletta grubii O. S. 1862

Proben: XXVII. XXVIII, XXXIV a, XL, XLIII, XLVI, XLVII.

Tiefenangaben: 20 m (ToPSENT, Stelletta dorsigera) bis 134 (ToPSENT.
St. Colling.sii).

In unserem Material kommt der Schwamm im Litoral-Schatten in 2,2 m,
in den Hohlen zwischen 0,3' und 1,2 m vor.

Die untersuchten Proben stammen, mit einer Ausnahme, welche dem
Litoralschatten entnommen wurde, durchwegs aus dem Hohlengebiet und zwar
zwei aus der Kleinhohle W / I, vier aus 0/39. Der Eingangsabstand betrug
jeweils zwischen 0,5 und 4 m.

Der Boden war nicht besiedelt, das Vorkommen konzentrierte sich auf
die Decke.

Das> quantitative Maximum enthielt eine Probe von der Decke von W / I :
7 g bei einer Flachenbedeckung von 1,4 %.

Die Farbe wird im allgemeinen als dunkelbraun oder violett beschrieben,
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2,5 m nach. Andere Autoren geben Tiefen von 25 m (ToPSENT, Characella 
saxicola, 1892) bis 1800 m (SoiXAS, Poecillastra laminaris, 1888) an, also 
Zahlen, die das Tier als Bewohner tieferer Zonen erscheinen lassen. Damit 
stimmen, wie gezeigt, unsere Beobachtungen nicht iiberein. Da sich das Vor- 
kommen in der seichten Zone nicht nur auf die Hohle beschrankt, sondern auch 
eine Probe aus dem freien Litoral aus 0,7 m Tiefe stammt, kann diese Dissonanz 
in den Beobachtungen nur durch die bisher angewandten ungeniigenden 5am- 
melmethoden erklart werden. 

Das Tier konnte nur in einer Litoral- und aus einer Hohleneingangsprobe 
festgestellt werden, alle anderen Proben entstammen reinen Hohlenbiotopen. Der 
grosste Eingangsabstand betrug 4 m. Innerhalb der Hohle stammten die meisten 
Funde aus Deckenproben. Im allgemeinen nur in geringen Mengen vorgefunden, 
konnte der Schwamm in einem Fall als Mitbestandsbildner gewertet werden. 
Hier erreichte er eine Flachenausdehnung von 8,3 % der Probenflache 
von  1/16 m2. 

Die einzige Litoralprobe kam aus einem gut exponierten Halimeda tuna- 
Bestand aus einem dem NW-Ausgang der Querciobucht vorgelagerten Blocke- 
feld. Bei alien Hohlenproben, bis auf eine, war Balanus Mitbestandsbildner. 
In einem Fall machte dieser einem Astroides-Lithodomus-Besland Platz. 

Familia: Stellettidae. 

Genus: Stelletta O. S. 

Stelletla grabii O. S. 1862 

Proben: XXVII, XXVIII, XXXIV a, XL, XLHI, XLVI, XLVII. 

Tiefenangaben: 20 m (ToPSENT, Stelletta dorsigera) bis 134 (TOPSENT, 
St.  Collingsii). 

In unserem Material kommt der Schwamm im Litoral-Schatten in 2,2 m, 
in den Hohlen zwischen 0,3' und  1,2 m vor. 

Die untersuchten Proben stammen, mit einer Ausnahme, welche dem 
Litoralschatten entnommen wurde, durchwegs aus dem Hohlengebiet und zwar 
zwei aus der Kleinhohle W/l, vier aus 0/39. Der Eingangsabstand betrug 
jeweils zwischen 0,5 und 4 m. 

Der Boden war nicht besiedelt, das Vorkommen konzentrierte sich auf 
die Decke. 

Das quantitative Maximum enthielt eine Probe von der Decke von W/1 : 
7 g bei einer Flachenbedeckung von 1,4 %. 

Die Farbe wird im allgemeinen als dunkelbraun oder violett beschrieben, 
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Schwimme unteraeeischer Hohlen 761

die uns vorliegenden Exemplare sind dagegen farblos, womit wir auch mit den
Farbangaben einiger anderer Autoren Ubereinstimmen: ScHMIDT, LENDENFELD

(St. grubir'. HANITSOI (St. collings;;), TOPSENT (St. Collingsii, 51. hispida
und St. stellata).

Die Form des Tieres ist im allgemeinen mohr oder weniger sphaerisch; dass
unsere Exemplare flach ausgebildet sind. wird auf die starke Stromungsexposition
unserer sehr seichten Proben zurilckzufuhren sein.

Genus: Thenea GRAY

Thenea muricata (Bow.) GRAY

Tethya muricata. Bow., 1858.
Thenea muricata. GRAY, 1867.
Vorkommen im Untersuchungsgebiet: gefunden in den Proben XXXV. XLV. XLIX.

LIII und LVI.

Die kugeligen Exemplare kamen aus Tiefen von 1 m bis 2.5 m. Dass
dieser Schwamm auch in wesentlich grosseren Tiefen vorkommt. zeigen Befunde
anderer Autoren: 80 m (THIELE, Thenea calyx) bis 4050 m (TOPSENT,
Thenea schmidtr). Bei unseren seichten Funden wurden nur beschattete Re
gionen und wenig exponierte Stellen an Decke und Boden der Hohle bis 4 m
Abstand vom Eingang besiedelt.

In einer Hohleneingangsprobe lebte der gefundene Schwamm in einer
o.streaschale. Er bildete hier ein zartes Netzwerk in der Grosse von 30 x 15 mm
und einer Dicke von 2 - 3 mm. Die Farbe war braungrau.

Genus: Penares GRAY

Penares helleri (0. S.) GRAY

Stellelta helleri. O. S.• 1864.
Penares helleri. GRAY. 1867.
Proben: XXVIII. XXX. XXXII. XXXIII. XXXVI. XXXIX. XLII. XLIII. XLIV.

Tiefe: 30 m (TOPSENT, PenaTes helleri); bis 200 m (VOSMAER, Penares
helleri). 1m Untersuchungsgebiet: 0,3 bis 2 m. Dieser Vergleich zeigt, dass
die Art nur innerhalb der Hohlen an die Gezeitenzone heranreicht.

Aile Proben sind reine Hohlenproben. Die horizontale Verteilung erstreckt
sich von 0,7 m bis 5 m in die Hohle hinein, mit einer Mengenkonzentration
in der 4 - 5 m Zone an der Wand. Es werden hier bei starker Stromung fur
diese Art ungewohnlich grosse Drusen ausgebildet, die in einem Fall 51 % der
Probenflache bedecken und ein Gesamtgewicht von 420 g erreichen. In dieser
Zone ist Penares Bestandsbildner, sonst ist er haufig in Gesellschaft von Hali
chondria und Euspongia anzutreffen.
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762 Kurt Russ & Klaus Riitzler

Familia: Geodiidae.

Genus: Pachymatisma JOHN.

Pachymatisma johnstonia (Bow.) JOHN.

HalichonJria ;ohnstoniana, Bow., 1841.
Pachymatisma ;ohnstonia, JOHN, 1842.

Die Art wurde in einer einzigen Probe (XLIX), und dort nur in unge
messenen Spuren, gefunden. Die Probe wurde einem PeYMOnelia squamaria

Bestand der Litoralschatten-Zone entnornmen. Die Tiefe der Fundstelle betrug
1,2 m. Stromung und Sediment waren unbetriichtlich. Innerhalb der Probe sass
der Schwamm In BohrlOchern.

Genus: Caminus O. S. 1862.

Caminus sp. (vulcani O. S. 1862?).

Wahrscheinlich handelt es sich in diesem Fall urn Caminus vulcani, 0.5., jedoch konnte
diese Art nieht einwandfrei bestimmt werden. .

Vorkommen in den Proben: XIII 'l, XIX, XLII.
Tiefe: 13 m (Sa-IMIDT, C. vulcani) bis 200 m (VOSMAER, C. vulcani).

In den Proben: 0.5, 0,7 und 2 rn aus Litoral, Litoral-Schatten und 0/39.
Das Hohlenexemplar wuchs 3,5 rn innerhalb auf sedimentlosern unexponiertem
Hohlenboden.

Der Schwamm kommt jeweils nur in sehr kleinen Mengen vor.

Genus: Triate GRAY (im System des KUKENTHAL-Handbuches unter
dem Synonym Erylus GRAY).

Triate discoplwra (0. S.) GRAY.

Stelletta Jiscophora, O. S. 1862.
Triate Jiscophora, GRAY, 1867.
Drei unserer Proben enthalten vorliegende Art: XXIII, XLIII und XLVI.

Sie kommen aus Tiefen von 2,5 rn, 0,3 m und 0,5 rn. Andere Autoren
geben folgende Tiefen an: J3. rn (SOLLAS, Erylw formollUs), bis 1384 m
(ToPsENT, Erylus transiens). Die tiefste unserer Proben stammt von der Decke
des Eingangs zur Kleinhohle 0/1, sie wird von keiner stiirkeren Wasserbewegung
erreicht. Die beiden anderen wurden der Grosshohlenwand in 3,5 rn und 4.2 m
Abstand vorn Eingang entnommen. Die dem Eingang niihere war der sehr
starken Stromung durch den niederen Tunnel ausgesetzt. Keiner der Funde
iiberschritt das Gewicht von 1 g.
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Familia: Geodiidae. 

Genus: Pachymatisma JOHN. 

Pachymatisma johnstonia (Bow.) JOHN. 

Halichondria johnstoniana, Bow., 1841. 
Pachymatisma johnstonia, JOHN,   1842. 

Die Art wurde in einer einzigen Probe (XLIX), und dort nur in unge- 
messenen Spuren, gefunden. Die Probe wurde einem Peyssonelia squamaria- 
Bestand der Litoralschatten-Zone entnommen. Die Tiefe der Fundstelle betrug 
1,2 m. Stromung und Sediment waren unbetrachtlich. Innerhalb der Probe sass 
der Schwamm in Bohrlochern. 

Genus: Caminus O. S. 1862. 

Caminus sp. (vulcani O. S. 1862?). 

Wahrscheinlich handelt es sich in dies em Fall um Caminus vulcani, O.S., jedoch konnte 
diese Art nicht einwandfrei bestimmt werden. 

Vorkommen in den Proben:  XIII a, XIX,  XLII. 
Tiefe:  13 m (SCHMIDT, C.  oulcani) bis 200 m (VoSMAER, C. oulcani). 

In den Proben: 0,5, 0,7 und 2 m aus Literal, Litoral-Schatten und 0/39. 
Das Hohlenexemplar wuchs 3,5 m innerhalb auf sedimentlosem unexponiertem 
Hohlenboden. 

Der Schwamm kommt jeweils nur in sehr kleinen Mengen vor. 

Genus: Triate GRAY (im System des KuKENTHAL-Handbuches unter 
dem Synonym Erylus GRAY). 

Triate discophora (O. S.) GRAY. 

Stelletta discophora, O. S.   1862. 
Triate  discophora,  GRAY,   1867. 
Drei unserer Proben enthalten vorliegende Art: XXIII,  XL1II und XLVI. 

Sie kommen aus Tiefen von 2,5 m, 0,3 m und 0,5 m. Andere Autoren 
geben folgende Tiefen an: 13 m (SoLLAS, Erylus jormosus), bis 1384 m 
(ToPSENT, Erylus transiens). Die tiefste unserer Proben stammt von der Decke 
des Eingangs zur Kleinhohle O/1, sie wird von keiner starkeren Wasserbewegung 
erreicht. Die beiden anderen wurden der Grosshohlenwand in 3,5 m und 4,2 m 
Abstand vom Eingang entnommen. Die dem Eingang nahere war der sehr 
starken Stromung durch den niederen Tunnel ausgesetzt. Keiner der Funde 
iiberschritt das Gewicht von  1   g. 



Schwamme unterseeischer Hohlen 763

Familia: Geodiidae (System VOSMAER, 1887).

Genus: Cydonium FLEMING.

Cydonium muelleri GRANT - FLEMING.

Alcyonium cyJonium, L. 1767.
CyJonium muelleri, GRANT, 1826.

Aus einer Tiefe von 7,3 (LAUBE, Cydonium muelleri) bis 245 m (ToPsENT,
Geodia eosaster) allgemein bekannt geworden, fanden wir den Schwamm
zwischen 0,7 und 1 m.

Von den drei Proben stammt eine aus dem Litoral, die beiden anderen
aus der Kleinhohle W /1. Die Exemplare waren durchwegs klein, das grosste
fand sich an einem F elssporn der Kleinhohlendecke mit 0,7 m Eingangsabstand

und bedeckte eine projizierte Flache von 4 cm2
•

Familia: Geodiidae (System VOSMAER, 1887).

Genus: Synops VOSMAER 1882.

Synops sp. (nov. spec.?)

VOSMAER beschreibt 1933 aus dem Golf von Neapel die Art Synops
anceps. Es ist gewiss, dass der vorliegende Schwamm zur Gattung gehort. jedoch
weicht er von Synops anceps in bestimmten Skeletteilen sehr abo So besitzt er
ausserst dunne, fast fadenformige Amphiaster, die bei S. anceps fehlen, die

drei Achsen der Orthotriaene sind fadenformig ausgezogen und schlagen sich
oft peitschenformig urn. Diese Art der Skelettausbildung ist sehr charakteristisch

und konnte Bedeutung als Bestimmungsmerkmal haben. Von einer Neube
schreibung· wollen wir jedoch vorderhand absehen, da das vorhandene Material
nicht ausreicht. 1m Zuge einer baldigen Nachbearbeitung der Poriferen aus den
Hohlen des Golfes von Neapel wird auf diese Form besonderes Augenmerk

gelegt werden. Moglicherweise handelt es sich nur urn eine fur den Golf neue
Art. Das gefundene Exemplar war im Udotea-Di.ciyopteris-Bestand einer Probe

vom Boden des Eingangs in die Hohle 0/39 enthalten. Die Tiefe betrug 2.5 m,
es herrschte sehr wenig Wasserbewegung und gab reichlich leichtes Sediment.

Familia: Donatiidae.
Genus: Tuberella KELL.

Tuberella aaptos (0. S.) Tops.

Ancorina aaptO$, O. 5., 1864.
Tuberella aaptO$, Tops, 1898.
Die Art wurde gefunden in den Proben: XIII a, XIII b, XIV, XIX, XXIII, XXVII.

XXIX. XXXII. XXXV, XL, XLI, XLV, XLVI, XLVII, LII, LIV, LVI.

Der Schwamm wurde bestimmt nach VOSMAER (1933'.
Nach der bearbeiteten Literatur wurde die Art aus Tiden von 34 m bis
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Familia:   Geodiidae   (System VOSMAER, 1887). 
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Tuberella aaptos (O. S.) TOPS. 
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65 m (VOSMAER, Tuberella aaptos) bekannt. unsere Proben reichten von 0,3
bis 2,5 m.

Tuberella aaptos war vom besonnten Litoral mit allen Obergangen bis zur
5 m-Grenze in die Hohle hinein in gleiebmassiger Verteilung zu finden. Wahrend
die Decke die rneisten Proben lieferte, erreichte der Schwamm an zwei Stellen
am Boden sein quantitatives Maximum. In dem einen Fall handelt es sich um
einen Udotea-Dietyopteris-Bestand von 2,5 m Tiefe im Eingang zur Grosshohle,
in dem anderen wird das Tier, ebenfalls in 2,5 m Tiefe, 3 rn innerhalb der
Hohle. zum Mitbestandsbildner, indem es gemeinsam mit Euspongia eine
machtige Druse bildet und 50 % der Probenflache einnimmt.

Obwohl Tuberella aaptos in mehr als 50 % aller Proben angetroffen wurde,
kann sie nicht als typisch bestandsbildende Art angesprochen werden. da sie im
Durchschnitt nur in geringer Grossenausdehnung auftritt. Man findet sie vielmehr
gleichsam als Fiillmasse zwischen Steinen und anderen Schwammen, wie zum
Beispiel in der Hohlenprobe LIV (naheres siebe unter Reniera cratera).

Familia: Chondrosidae.

Genus: Chondrosia Noo.

Chondrosia reniformis Noo. 1847

Gefunden in den Proben: XXIV, XXVIIII, XXX und XLII.

Diese Art scheint seichte Gebiete vorzuziehen. VOSMAER fand sle 1m
Golf von Neapel in 5 m, LENDENFELD (Chondrosia ramsayi) an der aUStra
lischen Ostkiiste in 10 - 20 m Tiefe. Von einer der tiefsten Fundstellen berichtet
TOPSENT (Chondrosia plebejy) von den Azoren: 736 m.

In unserem Fall handelt es sich um Tiefen von 0,3 bis 2 m. Der Schwamm
trat nur in Hohlenproben auf und zwar in W / I an der sehr stark exponierten
Eingangswand und 0,7 m innerhalb der Hohle an einer ebenfalls gut expo
nierten Deckenstelle sowie in der Grosshohle an zwei wenig exponierten Stellen
von Wand und Boden. 1,7 bzw. 3,5 m vom Eingang entfernt.

Seine grosste Ausbildung zeigte das Tier in der gut durchstromten Klein
hohle. wo es im Eingang 4 cm2 und im Inneren 16 cm2 bedeckte. In der Tone
rella-Hohle wog das grossere Exemplar nur 3 g und wies eine auffallend weisse
Farbe auf. Auf das Farbproblem der Schwlimme werden wir noch zuriickkom
men, es werden hier noeb griindliche Untersuchungen zu machen sein.
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Familia: Chondrosidae. 

Genus: Chondrosia NDO. 

Chondrosia reniformis NDO. 1847 

Gefunden in den Proben : XXIV, XXVIIII, XXX und XLII. 

Diese Art scheint seichte Gebiete vorzuziehen. VosMAER fand sie im 
Golf von Neapel in 5 m, LENDENFELD (Chondrosia ramsayi) an der austra- 
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Schwimme unterseeischer Hohlen

Familia: Suberitidae (System VOSMAER, 1887).

Genus: Rhizaxinella KELLER.

Rllizaxine/la pyrifera (DELLE CHIAJE) V.

T ethya pyrifera, 1829 D. Clf.
Rhizarinella pyrifera, VOSMAER, 1885.
Vorkommen innerhalb der untersuchten Proben: XXX, XXXI. XXXV, XLII.

765

Die von verschiedenen Autoren angegebenen Tiefen schwanken zwischen
30 m und 1800 m. In unseren Proben wurde die Art in 1 bis 2,5 m Tiefe
ausschliesslich in der Grosshohle gefunden. Die Eingangsabstande reichten von
Obis 3,5 m in die ·Hoble hinein. Rhizaxinella pyrifera trat in unserem Material
nur in geringen Spuren auf: im Hohleneingang in einem UJotea-Dietyopteri,
Bestand, in Hohleninneren in Balanus-Bestanden - im ersteren am Boden, in
letzteren einmal am Boden und zweimal an der Wand (2 m und 1 m Wasser
tiefe). Die Wasserbewegung war an den Bodenproben sehr gering, an der
Wand stark.

Familia: Spirastrellidae.
Genus: Spirastrella O. S.

Spirastrella bistellata O. S. LOFD.

Tethya bistellata, O. S. 1862.
Spirastrella bistellata, Lorn., 1897.
Aus den Proben XXXIV a und b, XXXV, XXXVI.

Die vertikale Verteilung des Tieres ist gering: « shallow water)) (VOSMAER),
Litoral (SOiMIDT, Tethya bistellata aus der Adria), 30 und 38 m (TOPSENT,
HymeJeMnia bistellata und Spirastrella cWllCtatrix aus dem Mittelmeer).

Von unseren Proben stammen zwei aus einem 2,5 m tiefen Dietyopteri:J
Peyssonelia-Bestand, der Wand in !1,2 m Tiefe entnommen, die Entfernung
vom Eingang betrug 3,5 m. Auffallend ist, dass aile Fundorte von Spiraslrella
bislellata in Zonen von geringster Wasserbewegung lagen.

In keiner der Proben war Spirastrella bistellata in grosserer Menge vor
handen. 1m 2,5 m tiefen Eingangsboden erreichte der Schwamm in einer UJotea
Diclyopteris-Assoziation eine Flachenausdehnung von 10 cm2

• Vergleichende
Beobachtungen aus der Adria haben jedoch gezeigt, dass das Tier in Hoblen
bedeutend grossere Areale bedecken kann.

1m Untersuchungsgebiet bildete die Art Krusten an Steinen und Muscheln.
Die Farbe war im natiirlichen Zustand ein dunkles Ziegelrot.
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0 bis 3,5 m in die Hohle hinein. Rhizaxinella pyrifera trat in unserem Material 
nur in geringen Spuren auf: im Hohleneingang in einem Udotea-Dictyopteris- 
Bestand, in Hohleninneren in Ba&m us-Bestanden — im ersteren am Boden, in 
letzteren einmal am Boden und zweimal an der Wand (2 m und 1 m Wasser- 
tiefe). Die Wasserbewegung war an den Bodenproben sehr gering, an der 
Wand stark. 

Famlllo: Spirastrellidae. 

Genus: Spirastrella O. S. 

Spirastrella bislellata 0. S. Lim>. 

Tethya bislellata, O. S.   1862. 
Spirastrella bistellata, L.DFD., 1897. 
Aus den Proben  XXXIV a und b,  XXXV,  XXXVI. 

Die vertikale Verteilung des Tieres ist gering: « shallow water » (VoSMAER), 
Litoral (SCHMIDT, Tethya bislellata aus der Adria), 30 und 38 m (ToPSENT, 
Hymedesmia bistellata und Spirastrella cunctatrix aus dem Mittelmeer). 

Von unseren Proben stammen zwei aus einem 2,5 m tiefen Dictyopteris- 
Peyssone/ia-Bestand, der Wand in 1,2 m Tiefe entnommen, die Entfernung 
vom Eingang betrug 3,5 m. Auffallend ist, dass alle Fundorte von Spirastrella 
bistellata in Zonen von genngster Wasserbewegung Iagen. 

In keiner der Proben war Spirastrella bistellata in grosserer Menge vor- 
handen. Im 2,5 m tiefen Eingangsboden erreichte der Schwamm in einer Udotea- 
Di'dj/op/eris-Assoziation eine Flachenausdehnung von 10 cm2. Vergleichende 
Beobachtungen aus der Adria haben jedoch gezeigt, dass das Tier in Hohlen 
bedeutend grossere Areale bedecken kann. 

Im Untersuchungsgebiet bildete die Art Krusten an Steinen und Muscheln. 
Die Farbe war im natiirlichen Zustand ein dunkles Ziegelrot. 
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Familia: Clionidae.
Genus: Cliona GRANT.

Cliona cefala GRANT 1826.
In folgenden unserer Proben gefunden worden: XVI, XXIII, XXXII, XXXIII, XLII,

XLIII. XLVII, XLIX, LII, LIV, LVI.

Die Art wurde allgemein in folgenden Tiefen gefunden: von 110 cm
(VOSMAER, Cliona celata; DESOR, Spongia' sulphurea) bis no m (KELLER, Cri
brella labiata). VOLZ sammelte das Tier sogar in der Gezeitenzone. Es handelt
sidr' also im allgemeinen urn einen Bewohner des Flachwassers, mit welcher
Feststellung unsere Beobachtungen im Golf von Neapel iibereinstimmen: sowobl
innerhalb wie ausserhalb der Hoble wurde der Schwamm 0,3 bis 2,5 m tief
gefunden. .

Cliona celata ist im Untersuchungsgebiet ziemlich gleichmassig vom Litoral
iiber Litoral-Schatten und Hohleneingange bis 5 m in die Hohlen hinein verteih.
Ebenso gleichmassig ist die Verteilung tiber Decke, Wand und Boden. Weder
durch den Grad der Sedimentation noch durch den der Exposition lasst sich
irgendeine Beeinflussung auf die Verbreitung feststellen.

Die Individuen wurden in den oben genannten Proben stets zusammen mit
abgetragenen Gesteinsstiicken und Kalkalgenkrusten gefunden. Leider war es
bei den Clioniden nicht moglich, Gewichts- oder Flachenbestimmungen durch
zufiihren, weshalb der quantitative Vergleich der Exemplare untereinander und
mit den anderen Schwammen nur sehr mangelhaft ausfiel.

VOSMAER verwendet fur die Klassifizierung von Cliona celata eine Zusam
menfassung von zurnindest drei verschiedenen Clionidenarten und zwar Cliona
viridi& (0. S.) GRAY, Cliona &chmidtii (RIDLEY), Cliona HANCOCK u.a.m. Schon
TOPSENT (1936) sprach sich sehr gegen diese Zusammenfassung verschiedener
Formen zu einer einzigen Art aus. Er weist darauf hin, dass VOSMAER (1933)
seine Artdiagnose lediglich auf Beschreibung der Spicula aufbaut, meint aber,
dass es zur Charakteristik der Art unbedingt notwendig sei, auch noeb andere
als Spicula-Merkmale heranzuziehen. V 0lZ C1939) schliesst sich der Meinung
von TOPSENT an und gibt fur die von ihm untersuchten Gebiete der Adria auch
demnach verschiedene Clionidenarten an. Bei der Bestimmung der vorliegenden
Clionidenarten wurde die Arbeit von You (1939) herangezogen.

Cliona viridis (0. S.) GRAY.

Synonymie: TOPSENT, 1900, Arch. d. Zoot. (3) VllI.
Da. Tier konnte nur an zweien unserer Probeentnahmestellen angetroffen werden : XLVI

und XLVII.

Nach Angabe von V OLZ (1939) ist die Tiefenverbreitung ahnlich wie bei
Cliona celata, sie fehlt jedoch in der Gezeitenzone. Unsere Funde stammen aus
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Fomilio: Clionidae. 

Genus: Cliona GRANT. 

Cliontt celata GRANT 1826. 
In folgenden  unserer  Proben  gefunden  worden:  XVI,  XXIII,  XXXII,  XXXIII,  XLII, 

XLIII. XLVII, XLIX, LII, LIV, LVI. 

Die Art wurde allgemein in folgenden Tiefen gefunden: von 10 cm 
(VOSMAER, Cliona celata; DESOR, Spongia sulphurea) bis 120 m (KELLER, Cri- 
brella labiata). VoLZ sammelte das Tier sogar in der Gezeitenzone. Es handelt 
sicfr also im allgemeinen urn einen Bewohner des Flachwassers, mit welcher 
Feststellung unsere Beobachtungen im Golf von Neapel ubereinstimmen: sowohl 
innerhalb wie ausserhalb der Hohle wurde der Schwamm 0,3 bis 2,5 m tief 
gefunden. 

Cliona celata ist im Untersuchungsgebiet ziemlich gleichmassig vom Literal 
iiber Litoral-Schatten und Hohleneingange bis 5 m in die Hohlen hinein verteilt. 
Ebenso gleichmassig ist die Verteilung iiber Decke, Wand und Boden. Weder 
durch den Grad der Sedimentation noch durch den der Exposition lasst sich 
irgendeine Beeinflussung auf die Verbreitung feststellen. 

Die Individuen wurden in den oben genannten Proben stets zusammen mit 
abgetragenen Gesteinsstiicken und Kalkalgenkrusten gefunden. Leider war es 
bei den Clioniden nicht moglich. Gewichts- oder Flachenbestimmungen durch- 
zufiihren, weshalb der quantitative Vergleich der Exemplare untereinander und 
mit den anderen Schwammen nur sehr mangelhaft ausfiel. 

VOSMAER verwendet fiir die Klassifizierung von Cliona celata eine Zusam- 
menfassung von zumindest drei verschiedenen Clionidenarten und zwar Cliona 
viridis (O. S.) GRAY, Cliona schmidtii (RlDLEY), Cliona HANCOCK u.a.m. Schon 
ToPSENT (1936) sprach sich sehr gegen diese Zusammenfassung verschiedener 
Formen zu einer einzigen Art aus. Er weist darauf bin, dass VoSMAER (1933) 
seine Artdiagnose lediglicb auf Bescbreibung der Spicula aufbaut, meint aber, 
dass es zur Charakteristik der Art unbedingt notwendig sei, auch noch andere 
als Spicula-Merkmale heranzuziehen. VoLZ (1939) schliesst sich der Meinung 
von ToPSENT an und gibt fiir die von ihm untersuchten Gebiete der Adria auch 
demnach verschiedene Clionidenarten an. Bei der Bestimmung der vorliegenden 
Clionidenarten wurde die Arbeit von VoLZ (1939) herangezogen. 

Cliona viridis (O. S.) GRAY. 

Synonymic: TOPSENT,  \9Q0, Arch. d. Zool. (3) VIII. 
Das Tier konnte nur an zweien unserer Probeentnahmestellen angetroffen werden: XLVI 

und XLVII. 

Nach Angabe von VOLZ (1939) ist die Tiefenverbreitung ahnlich wie bei 
Cliona celata, sie fehlt jedoch in der Gezeitenzone. Unsere Funde stammen aus 
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der Hohle T onerella und liegen dort 0,5 bzw. 1 m tief. Die erstere (Wand
probe) liegt 4,2 m, die letztere (von der Decke) 0,5 m yom Eingang' entfemt.
Die Bestande waren Balanw-Halichondria und Balanus-Leptopsammia. Die
Entnahmestellen waren mittel exponiert, sedimentlos und verhaltnismassig
dunkel. Auf diese letzte T atsache scheint auch die blass gelblichgriine Farbung
zuriickzufuhren zu sein.

Genus: Alectona CART.

Alectona sp.

Synonymie und Verbreitung siehe ARNDT, 1939 - Tierwelt der Nord- und Osbee.

Aus einer Litoral-Schatten- (XLIX) und einer Grosshohlen-Probe (XL) von
1,2 und 0,8 m Tief~. Innerhalb der Hohle wurde diese Art unter Balanus

perforalus an der Decke, 3 m yom Eingang entfernt gefunden. Der bohrende
Charakter des Schwammes war deutlich erkennbar, die Farbe im Leben gelb
lichweiss. Auftreten nur in Spuren.

Orda: CORNACUSPONGIDA

Familia: Myxillidae.

Genus: Hymedesmia Bow.

Hymedesmia zetlandica Bow. 1862.

In den Proben XLV. XLIX und LIII in sehr kleinen Mengen enthalten.

Tiefenverbreitungsgrenzen nach anderen Autoren: 11 m (HENTSCHEL,
Leplosia australiensis) bis 2350 m (LUNDBECK, Hymedesmia slylala und lacera).

Am haufigsten in tiefen Zonen angetroffen.
Die Exemplare wurden aus Litoral-Schatten (1,2 m Tiefe), Kleinhohle

0/3 (I m) und Grosshohle (1 m) gewonnen. Die Eingangs-Abstande betrugen
1 m und 4 m, die Entnahmestelle war in beiden Fallen die Decke. Das Gewicht
der Tiere iiberschritt nicht 2 g.

Familia: Microcionidae.

Genus: Microciona Bow.

Micl'ociona prolifera (ELL. & SOL.) VERILL.

Spongia prolijera, ELLIS & SOLANDER. 1786.
Microciona prolijcra, VERrLL, 1873.

Diese in allen Weltmeeren bis in 700 m Tiefe weit verbreitete Art er
schien in unserem Material nur in einer einzigen Probe (LVI). Das Exemplar
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der Hohle Tonerella und liegen dort 0,5 bzw. 1 m tief. Die erstere (Wand- 

probe) Iiegt 4,2 m, die letztere (von der Decke) 0,5 m vom Eingang entfernt. 

Die Bestande waren Balanus-Halichondria und Balanus-Leptopsammia. Die 

Entnahmestellen waren mittel exponiert, sedimentlos und verhaltnismassig 

dunkel. Auf diese letzte Tatsache scheint auch die blass gelblichgriine Farbung 
zuriickzufiihren zu sein. 

Genus: Alectona CART. 

Alectona sp. 

Synonymic und Verbreitung siehe ARNDT,   1939 -  TierWelt der Nord- und Ostsee. 

Aus einer Litoral-Schatten- (XLIX) und einer Grosshohlen-Probe (XL) von 
1,2 und 0,8 m Tiefe. Innerhalb der Hohle wurde diese Art unter Balanus 

perforatus an der Decke, 3 m vom Eingang entfernt gefunden. Der bohrende 

Charakter des Schwammes war deutlich erkennbar, die Farbe im Leben gelb- 

lichweiss. Auftreten nur in Spuren. 

Ordo: CORNACUSPONGIDA 

Fomilio: MyxiUidae. 

Genus: Hymedesmia Bow. 

Hymedesmia zetlandica Bow. 1862. 

In den Proben XLV,  XLIX und LIII in sehr kleinen Mengen  enthalten. 

Tiefenverbreitungsgrenzen nach anderen Autoren :11m (HENTSCHEL, 

Leptosia australiensis) bis 2350 m (LUNDBECK, Hymedesmia stylata und lacera). 

Am haufigsten in tiefen Zonen angetroffen. 

Die Exemplare wurden aus Litoral-Schatten (1,2 m Tiefe), Kleinhohle 

0/3 (I m) und Grosshohle (1 m) gewonnen. Die Eingangs-Abstande betrugen 

1 m und 4 m, die Entnahmestelle war in beiden Fallen die Decke. Das Gewicht 

der Tiere iiberschritt nicht 2 g. 

Fomilio: Microcionidae. 

Genus: Microciona Bow. 

Microciona prolifera (ELL. & SOL.) VERILL. 

Spongia prolifera,  ELLIS  &   SoLANDER,   1786. 
Microciona prolijera, VERILL, 1873. 

Diese in alien Weltmeeren bis in 700 m Tiefe weit verbreitete Art er- 

schien in unserem Material nur in einer einzigen Probe (LVI).  Das Exemplar 
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war nur sehr klein und wurde in der Euspongia-T uberella-Druse in den linken
tieferen Teilen der Halle B der Tonarella-Hohle 0/39 gefunden. Die Tiefe der

Fundstelle betrug 2,5 m.

Familia: Bubaridae.
Genus: Bubaris GRAY.

Bubaris sp.

Synonymie siebe ARNDT, 1939 - Tierwelt der Nord- und Olbee.

Ein einziges kleines Exemplar aus der Litoliil-Schattenprobe XLIX.
:1.2 m tiefer Peyssonelia-squamaria-Bestand.

Familia: Axinellidae.

Genus: Axinella O. S.

.4.xinella verrucosa (ESPER) O. S.

Spongia Ve"ucoIQ. ESPER, 1794.
Axinella verrucola, O. S. 1862.

Diese in Mittelmeer und Adria haufige Form erschien in unserem Vnter
suchungsgebiet. in vier Hohlenproben aus 1 m - 2,5 m Tiefe. Die Kleinhohle
W /1 und die Grosshohle lieferten je zwei Exemplare aus einem Bereich von
0.5 bis 3.5 m Abstand vom Eingang. An einem eingangsnahen gut bestromten
Deckenteil der Kleinhohle erreichte der Schwamm ein Gewicht von 28 g. Die
anderen Exemplare waren kleiner.

Familia: Gelliidae.

Genus: Reniera Noo.

Reniera cratera O. S.

Synonymie und Verteilung siehe V OSMAER, C. J., 1933.

Die Art war in drei Proben vertreten: XXX. LIV. LVI.
Ihre Tiefe betrug 0.3 m. 2 m und 2,5 m. 1m Schatten des Litorals und

der Grosshohle erreichte der Schwamm eine schone Ausbildung. In der sehr
seichten, unter machtigem Geroll gelegenen Litoral-Schatten-Probe bedeckte das

Tier 13 %. an der Hohlenwand 14 % und am Boden 3 m innerhalb gar 40 i%
der Flache.

Wie aile Poriferen unseres Materials erreicht auch diese Art maximale
Grosse an Stellen mit geringer Wasserbewegung.

Reniera cratera wurde in unseren Proben durchwegs spezifisch angetroffen.
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war nur sehr klein und wurde in der Euspongia-Tuberella-Diuse in den linken 
tieferen Teilen der Halle B der Tonarella-Hohle 0/39 gefunden. Die Tiefe der 
Fundstelle betrug 2,5 m. 

Familia: Bubaridae. 

Genus: Bubaris GRAY. 

Bubaris sp. 

Synonymic siehe ARNDT, 1939 - Tierwelt der Nord- und Ostsee. 

Ein einziges kleines Exemplar aus der Litoral-Schattenprobe XLIX. 
1,2 m tiefer Peyssonelia-squamaria-Bestand. 

Familia: Axiiiellidae. 

Genus: Axinella O. S. 

Axinella verrucosa (ESPER) O. S. 

Spongia verrucosa, EsPER,   1794. 
Axinella verrucosa, O. S.  1862. 

Diese in Mittelmeer und Adria haufige Form erschien in unserem Unter- 
suchungsgebiet in vier Hohlenproben aus 1 m - 2,5 m Tiefe. Die Kleinhohle 
W/l und die Grosshohle lieferten je zwei Exemplare aus einem Bereich von 
0,5 bis 3,5 m Abstand vom Eingang. An einem eingangsnahen gut bestromten 
Deckenteil der Kleinhohle erreichte der Schwamm ein Gewicht von 28 g. Die 
anderen Exemplare waren kleiner. 

Familia: Gelliidae. 

Genus: Reniera NDO. 

Reniera cratera 0. S. 

Synonymic und Verteilung siehe VoSMAER, C. J.,   1933. 

Die Art war in drei Proben vertreten: XXX, LIV, LVI. 
Ihre Tiefe betrug 0,3 m, 2 m und 2,5 m. Im Schatten des Literals und 

der Grosshohle erreichte der Schwamm eine schone Ausbildung. In der sehr 
seichten, unter machtigem Geroll gelegenen Litoral-Schatten-Probe bedeckte das 
Tier 13%, an der Hohlenwand 14 % und am Boden 3 m innerhalb gar 401% 
der Flache. 

Wie alle Poriferen unseres Materials erreicht auch diese Art maximale 
Grosse an S tell en mit geringer Wasserbewegung. 

Reniera cratera wurde in unseren Proben durchwegs spezifisch angetroffen, 

13 



Schwamme unterseeischer Hohlen 769

und zwar wuchs sie an der eingangs-naheren Hohlenstelle auf Halichondria
panicea und hatte bei gleichbleibender Gestalt flachige schornsteinartige
Erhebungen und zartrosa oder lila Farbe. In der tiefliegenden Hohlenprobe
nahm sie am Aufbau der bestandsbildenden Ewpongia-Tuberella-Druse tei!.
Interessant war der Fall Cladophora-Phyllophora-Bestand des Litoral-Schattens:
Reniera cratera iiberwuchs Hircinia $p., diese wiederum Tuberella aapto:J,
welche letztere auf von Cliona celata durchsetztem Gestein sass.

Genus: Petrosia VOSMAER.

Petrosia dura (Nno) VOSMAER.

Reniera (?) dura, Noo.
Schmidtia durJa (Noo) BALs. CRIV.
Aus den Proben XXIII. XXX und XLV des Hohleneingangs und der Grosshohle.

Es sind unregelmassige, in einige lange, dicke und abgerundete Fortsiitze
ausgezogene oder pilzartige Formen. Die Grosse der einzelnen Tierkorper
betragt 4,5 - 9 em. Die Oberfliiche ist glatt und eine diinne Rindenschicht
deutlich zu erkennen.

Petrosia dura kommt innerhalb des von uns untersuchten Gebietes in Tiden
von J - 2,5 m vor. Die Anteile der Flachenbedeckung fur 1/16 m2 liegen
in.so geringen Mengen, dass der Schwamm als Bestandsbildner bedeutungslos ist.

Familia: Ciocalyptidae.

Genus: Ciocalypta Bow.

Ciocalypta pennicillus (Bow.).

Synonymie und Verteilung siehe VOSMAER, 1933.

Die Art kam nur zweimal in Spuren vor (XL, XLII). und zwar in Hohlen
zentralgebieten. 0,8 und 2 m tief.

Genus: Haliclwndria FLEM.

Halidwndria panicea (PALLAS) FLEMING.

Spongia panicea, PALLAS, 1766.
Halichondria panicea, FLEM, 1828.
Foigende Stellen lieferten die Art: XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI. XXXIV a,

XXXIV b, XXXV. XXXVI. XXXIX XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI, XLVII,
XLIX, L1I, L1I1, L1V, LVII.

Halichondria panicea war somit in 22 Proben vertreten. Sie gehort zu den
wichtigsten Bestandsbildnern des untersuehten Gebietes. Die vertikale Verteilung
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und zwar wuchs sie an der eingangs-naheren Hohlenstelle auf Halichondria 

panicea und hatte bei gleichbleibender Gestalt flachige schornsteinartige 

Erhebungen und zartrosa oder lila Farbe. In der tiefliegenden Hohlenprobe 

nahm sie am Aufbau der bestandsbildenden Euspongia-Tuberella-Diuse teil. 

Interessant war der Fall Cladophora-Phyllophora-hestand des Litoral-Schattens : 

Reniera cratera iiberwuchs Hircinia sp., diese wiederum Tuberella aaptos, 

welche letztere auf von Cliona celata durchsetztem Gestein sass. 

Genus: Petrosia VOSMAER. 

Petrosia dura (NDO) VOSMAER. 

Reniera (?) dura,  NDO. 
Schmidtia durda (NDO) BALS. CR1V. 
Aus den Proben XXIII, XXX und XLV des Hohleneingangs und der Grosshohle. 

Es sind unregelmassige, in einige lange, dicke und abgerundete Fortsatze 

ausgezogene oder pilzartige Formen. Die Grosse der einzelnen Tierkorper 

betragt 4,5 - 9 cm. Die Oberflache ist glatt und eine diinne Rindenschicht 

deuUich zu erkennen. 

Petrosia dura kommt innerhalb des von uns untersuchten Gebietes in Tiefen 

von 1 -2,5 m vor. Die Anteile der Flachenbedeckung fur 1/16 m2 liegen 

in so geringen Mengen, dass der Schwamm als Bestandsbildner bedeutungslos ist. 

Familia: Ciocalyptidae. 

Genus : Ciocalypta Bow. 

Ciocalypta pennicillus (Bow.). 

Synonymic   und   Verteilung   siehe   VOSMAER,   1933. 

Die Art kam nur zweimal in Spuren vor (XL, XLII), und zwar in Hohlen- 

zentralgebieten, 0,8 und 2 m tief. 

Genus: Halichondria FLEM. 

Halichondria panicea (PALLAS) FLEMING. 

Spongia panicea, PALLAS,   1766. 
Halichondria panicea,   FLEM,   1828. 
Folgende Stellen lieferten die Art: XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI. XXXIV a, 

XXXIV b, XXXV, XXXVI, XXXIX XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI, XLVII, 
XLIX, HI, LIII, LIV, LVII. 

Halichondria panicea war somit in 22 Proben vertreten. Sie gehort zu den 

wichtigsten Bestandsbildnern des untersuchten Gebietes. Die vertikale Verteilung 
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erstreckt sich hier von 0 bis 2,5 m. Der Schwamm ist als typisch kosmopo
litische Art in allen marinen Gewassern und in allen Tiefen bis 260 m (CARTER,

Halichondria panicea) vertreten. Ihr Vorkommen reicht vom beschatteten Litoral

bis 10 m in die Hoble hinein. Sie erreicht aber erst innerhalb der Hoble, un
geachtet auch starkerer Wasserbewegung (I), ihre gilisste Ausbreitung. 1m
Flachwasser kommt die Art nie in Menge vor. Die grossen Exemplare ent
wickeln sich erst in den lichtarrnen Zonen innerhalb der Hoble, wo sie bis zu
84 % der Gesamtflache der aufgesammelten !1/16 m2 einnehmen. Dadurch ver
drangen sie fast aIle anderen Schwamme und werden, begleitet von Balanw
und A&troide&, zum vorherrschenden Bestandsbildner. In mehr als 30 % der
Halichondria-« fundigen)) Proben ist diese Art Bestandsbildner. Wahrend die
Verteilung auf Tiefe, Decke, Wand und Boden ziemlich gleichmassig erfolgt,
wird ein GUrtel von 0,5 bis 2 m Eingangsabstand bevorzugt.

Die Farbe von Halichondria panicea is! weitgehend von der Lichteinwir
kung abhangig und schwankt von ziegelro~ijber braun und gRin bis &@uweiss.
Die grauweissen Formen herrschen an den lichtlosen Stellen vor. So zeigten
auch einige Exemplare an der dem Licht zugewandten Seite Rosafarbung und
sind an der beschatteten Seite fast vollig weiss.

Genus: Hymeniacidon Bow.

Hymeniacidon sanguinea (GRANT) Bow.

Spongia aanguinea, GRANT, 1826.
Hymeniacidon sanguinea, Bow, 1866.

Diese Seichtwasserform (nach VOSMAER hochstens bis 50 m) erschien nur
In zweien unserer Proben: XL und XLIX.

Sie gehorten dem Litoral-Schatten und der Grosshohle an. Die Tiefe
betrug 0,8 und 1,2 m. Die Mengen waren fUr eine zablenmassige Erfassung zu
gerIng.

Familia: Spongiidae.

Genus: Euspongia BRONN.

Euspongia sp.

Synonymie und Verteilung siehe ARNDT, W., 1935 - Tierwel/ der Nord- und Os/see.

Diese Gattung wurde zwar nur in verhaltnismassig wenigen Proben ge
funden (XIII a, XVI, XXIII, XXIX, XXX, XXXIV a, XXXIV b, XLI,
XLIV, LVI), machte aber durch ihr Auftreten in mehr oder weniger grossen
Drusen quantitativ einen grossen T eil des gesarntf'n Poriferenmaterials aus. Ihre
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erstreckt sich hier von 0 bis 2,5 m. Der Schwamm ist als typisch kosmopo- 
litische Art in alien marinen Gewassern und in alien Tie (en bis 260 m (CARTER, 
Halichondria panicea) vertreten. Ihr Vorkommen reicht vom beschatteten Litoral 
bis 10 m in die Hohle hinein. Sie erreicht aber erst innerhalb der Hohle, un- 
geachtet auch starkerer Wasserbewegung (! ), ihre grosste Ausbreitung. Im 
Flachwasser kommt die Art nie in Menge vor. Die grossen Exemplare ent- 
wickeln sich erst in den lichtarmen Zonen innerhalb der Hohle, wo sie bis zu 
84 % der Gesamtflache der aufgesammelten 1/16 m2 einnehmen. Dadurch ver- 
drangen sie fast alle anderen Schwamme und werden, begleitet von Balanm 
und Astroides, zum vorherrschenden Bestandsbildner. In mehr als 30 % der 
Halichondria-u fiindigen » Proben ist diese Art Bestandsbildner. Wahrend die 
Verteilung auf Tiefe, Decke, Wand und Boden ziemlich gleichmassig erfolgt, 
wird ein Giirtel von 0,5 bis 2 m Eingangsabstand bevorzugt. 

Die Farbe von Halichondria panicea ist weitgehend von der Lichteinwir- 
kung abhangig und schwankt von ziegelrot iiber braun und griin bis grauweiss. 
Die grauweissen Formen herrschen an den lichtlosen Stellen vor. So zeigten 
auch einige Exemplare an der dem Licht zugewandten Seite Rosafarbung und 
sind an der beschatteten Seite fast vollig weiss. 

Genus: Hymeniacidon Bow. 

Hymeniacidon sanguinea (GRANT) BOW. 

Spongia sanguinea, GRANT,  1826. 
Hymeniacidon  sanguinea,   Bow,   1866. 

Diese Seichtwasserform (nach VoSMAER hochstens bis 50 m) erschien nur 
in zweien unserer Proben: XL und XLIX. 

Sie gehorten dem Litoral-Schatten und der Grosshohle an. Die Tiefe 
betrug 0,8 und 1,2 m. Die Mengen waren fur eine zahlenmassige Erfassung zu 
gering. 

Familia: Spongiidae. 

Genus: Euspongia BRONN. 

Euspongia sp. 

Synonymic und Verteilung siehe ARNDT, W.,   1935  -  TierWelt der Nord-  und Ostsee. 

Diese Gattung wurde zwar nur in verhaltnismassig wenigen Proben ge- 
funden (XIII a, XVI, XXIII, XXIX, XXX, XXXIV a, XXXIV b, XLI, 
XLIV, LVI), machte aber durch ihr Auftreten in mehr oder weniger grossen 
Drusen quantitativ einen grossen Teil des gesamten Poriferenmaterials aus.  Ihre 
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Verbreitung im Untersuchungsgebiet umfasste vor allem jene Gebiete, die nicht
zu extrem beschattet waren, sowie Litoral, Hohleneingang und Hable bis zu
einem Eingangsabstand von 5 m, sofem sie reHektiertes Licht vom freien Wasser
her bekam. In der Grosshohle in 2,5 m Tiefe, 3 m vom Eingang entfemt war
Euspongia mit 80% Flachenbedeckung die Hauptbeteiligte an der Bildung der
schon erwahnten grossen Schwammdruse. Durch menrfache gegenseitige Ober
wachsung der drei Gattungen Euspongia, Reniera. und Tuberella ergibt sich ein
Gesamtwert von 170% projizierter Flache. Wieder handelt es sich um einen
Ort mit geringer Wasserdurchmischung.

Familia: Aplysinidae.
Genus: Aplysina Nno 1834.

Aplysina sp.
ElJenor, D. & M.
Aplysina, Noo.

In der Kleinhohle 0/3 (Probe LIII) wurden in I m Tiefe und in I m
Abstand vom Eingang 66 g der Form gefunden. Die Art selbst konnte nicht
bestimmt werden.

Familia: Hircinidae.
Genus: Hircina Nno.

Hircina sp.

Proben XXIII, XXVII, XLIII, XLIV, XLVII, LIV.

Die Art wurde in grosseren Exemplaren (13, II ~nd 12 % der Proben
Hache) in sehr seichtem Wasser gefunden (0,3 - 1,2 m Tiefe). In einem Fall
reicht sie auch bis 2,5 m. Sie besiedelt Hable, Kleinhohle und Litoralschatten,
sitzt im Fels, in Steindatteln, in den Schalenhalften einer abgestorbenen Area
barbata und in einem Fall auch auf Tuberella aaptos uberwachsen von Reniera
eratera. Eingangsabstand bis 5 m, das Optimum scheint aber 0,5 bis I m zu sem.

Ceratosa sp.

War in einer emzlgen Probe des Litorals (XIX) zu bnden und bedeckte
dort 20 i% der ProbenHache. In allen beschatteten Regionen fehlt Ceratosa
vollig. Die Fundstelle lag 0,8 m tief.

Familia: Lithistidae.

Eine typische Hohlenform dieser Familie begegnete uns in den Proben
XXXII. XXXIX. XLV und XLVI in sehr geringen Quanten. In der Probe
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Verbreitung im Untersuchungsgebiet umfasste vor allem jene Gebiete, die nicht 
zu extrem beschattet waren, sowie Literal, Hohlenemgang und Hohle bis zu 
einem Eingangsabstand von 5 m, so fern sie reflektiertes Licht vom freien Wasser 
her bekam. In der Grosshohle in 2,5 m Tiefe, 3 m vom Eingang entfernt war 
Euspongia mit 80 % Flachenbedeckung die Hauptbeteiligte an der Bildung der 
schon erwahnten grossen Schwammdruse. Durch mebrfache gegenseitige Ober- 
wachsung der drei Gattungen Euspongia, Reniera und Tuberella ergibt sich ein 
Gesamtwert von 170 % projizierter Flache. Wieder handelt es sich um einen 
Ort mit geringer Wasserdurchmischung. 

Fomilio: Aplysinidae. 

Genus: Aplysina NDO 1834. 

Aplysina sp. 
Eoenor, D. & M. 
Aplysina, NDO. 

In der Kleinhohle 0/3 (Probe LI 11) wurden in 1 m Tiefe und in I m 
Abstand vom Eingang 66 g der Form gefunden. Die Art selbst konnte nicht 
bestimmt werden. 

Fomilio: Hircinidae. 

Genus: Hircina NDO. 

Hircina sp. 

Proben XXIII. XXVII, XLIII, XLIV, XLVII, LIV. 

Die Art wurde in grosseren Exemplaren (13, II und 12 % der Proben- 
flache) in sehr seichtem Wasser gefunden (0,3 - 1,2 m Tiefe). In einem Fall 
reicht sie auch bis 2,5 m. Sie besiedelt Hohle, Kleinhohle und Litoralschatten, 
sitzt im Fels, in Steindatteln, in den Schalenhalften einer abgestorbenen Area 
barbata und in einem Fall auch auf Tuberella aaptos iiberwachsen von Reniera 
cratera. Eingangsabstand bis 5 m, das Optimum scheint aber 0,5 bis 1 m zu sein. 

Ceratosa sp. 

War in einer einzigen Probe des Literals (XIX) zu fmden und bedeckte 
dort 20 % der Probenflache. In alien beschatteten Regionen fehlt Ceratosa 
vollig. Die Fundstelle lag 0,8 m tief. 

Fomilio: Lithistidae. 

Eine typische Hohlenform dieser Familie begegnete uns in den Proben 
XXXII,   XXXIX,  XLV und  XLVI  in  sehr  geringen Quanten.   In der  Probe 
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LVII aus dem hintersten Hohlenstollen erreiehte sie sogar die Bedeutung als
Beltandsbildner. Dureh ihren robusten Bau konnte nur sie sieh in dem bei
Stunnsee extrem stark mechanisch beanspruehten Stollen hehaupten.

Dysidea sp.

Proben: XIII b. XVII. XLV• LVI, LVII.

Allgemeiner Tell.

Abgrenzung der H~hl.nfauna.

H 0 hie u n d P h y t a Ire g ion : hierbei wird der Betraehtungskreis
konzentriert auf einen Vergleieh der Grosshohle 0/39 mit dem besonnten Litoral
einerseits. dem beschatteten Litoral andererseits und schliesslieh der beiden
letzteren untereinander. Ais Vergleiehsbasis dienen. wie sieh versteht. unsere
qualitativen und quantitativen Aufsehliisse des gesammelten Poriferenmaterials
(Fig. I, 2. Tav. I, II u. III).

Die Grotta « Tutfo-Tutfo )) ist eine in Kreidekalk eingebettete Hahle. deren
Gestalt Fig. 1 im Grundriss zeigt. Sie besitzt zwei Eingange, die von einer
gr&seren Felssaule getrennt sind und von denen einer gegen Norden. der andere
gegen Nordosten zeigt. Hinter den Eingangen offnen sieh zwei Hallen, die
durch einen niederen, von Mensehen nieht durehschwimmbaren, und einen hohen
Tunnel in Kommunikation stehen. Zwischen den heiden Tunnels steht trennend
die Siule 2. Vom hohen Tunnel aus zieht dann noeh ein Stollen ins Felsinnere.
Die Hohle ist im ganzen ca. 12 m tief (horizontale Tiefe). In den Tunnels
herrscht infolge der Querschnittverengung starke Stromung. Ober der Halle B (in
der Zeiehnung rechts) und tiber dem Stollen befindet sieh eine Luftkuppel.

Litoral bezeiehnet aile nieht in Hohlen entnommenen Proben und wird
aufgespaltet in « besonntes Litoral)) (L) und « Litoral-Schatten» (Ls). Diese
Schattenstandorte sind solehe. die kaum der direkten Sonneneinstrahlung ausge
setzt sind und zum T eil Raumen angehorig sind, die eben noch nieht ·zu den
Hohlen zahlen.

Die Gegeniiberstellung Hoble - besonntes Litoral (Litoral im eben erlauter
ten Sinne als Gegensatz zum Litoral-Sehatten) kann nieht vollig befriedigen, da das
Probeverhaltnis sieh 17:4 zugunsten der Hohle verhalt, jedoeh ist die Gegen
satzliehkeit der Sehwammbesiedelung so krass, dass man sieh nieht auf Speku
lationen einzulassen braueht, um giiltige Verteilungsregeln aufzuzeigen.

1m Litoral wie aueh in den sonstigen Regionen reiehen unsere Aufsamm
lungen bis in eine Tiefe von 2,5 m. Hier begegneten uns insgesamt neun Pori-
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LVII aus dem hintersten Hohlenstollen erreichte sie sogar die Bedeutung als 

Bestandsbildner. Durch ihren robusten Bau konnte nur sie sich in dem bei 

Sturmsee extrem stark mechanisch beanspruchten Stollen behaupten. 

Dysidea sp. 

Proben: XIII b, XVII, XLV, LVI,  LVII. 

Allgemeiner  Teil. 

Abgrenzung der Hohlenfauna. 

Hohle und Phytalregion: hierbei wird der Betrachtungskreis 

konzentriert auf einen Vergleich der Grosshohle 0/39 mit dem besonnten Litoral 

einerseits, dem beschatteten Litoral andererseits und schliesslich der beiden 

letzteren untereinander. Als Vergleichsbasis dienen, wie sich versteht, unsere 

qualitativen und quantitativen Aufschliisse des gesammelten Poriferenmaterials 

(Fig. I, 2, Tav. 1, II u. III). 

Die Grotta « Tuffo-Tuffo » ist eine in Kreidekalk eingebettete Hohle, deren 

Gestalt Fig. 1 im Grundriss zeigt. Sie besitzt zwei Eingange, die von einer 

grosseren Felssaule getrennt sind und von denen einer gegen Norden, der andere 

gegen Nordosten zeigt. Hinter den Eingangen offnen sich zwei Hallen, die 

durch einen niederen, von Menschen nicht durchschwimmbaren, und einen hohen 

Tunnel in Kommunikation stehen. Zwischen den beiden Tunnels steht trennend 

die Saule 2. Vom hohen Tunnel aus zieht dann noch ein Stollen ins Felsinnere. 

Die Hohle ist im ganzen ca. 12 m tief (horizontale Tiefe). In den Tunnels 

herrscht infolge der Querschnittverengung starke Stromung. Ober der Halle B (in 

der Zeichnung rechts) und iiber dem Stollen behndet sich eine Luftkuppel. 

Litoral bezeichnet alle nicht in Hohlen entnommenen Proben und wird 

aufgespaltet in « besonntes Litoral » (L) und « Litoral-Schatten » (Ls). Diese 

Schattenstandorte sind solche, die kaum der direkten Sonneneinstrahlung ausge- 

setzt sind und zum Teil Raumen angehorig sind, die eben noch nicht zu den 

Hohlen zahlen. 

Die Gegeniiberstellung Hohle — besonntes Litoral (Litoral im eben erlauter- 

ten Sinne als Gegensatz zum Litoral-Schatten) kann nicht vollig befriedigen, da das 

Probeverhaltnis sich 17:4 zugunsten der Hohle verhalt, jedoch ist die Gegen- 

satzlichkeit der Schwammbesiedelung so krass, dass man sich nicht auf Speku- 

lationen einzulassen braucht,  urn gultige Verteilungsregeln aufzuzeigen. 

Im Litoral wie auch in den sonstigen Regionen reichen unsere Aufsamm- 

lungen bis in eine Tiefe von 2,5 m. Hier begegneten uns insgesamt neun Pori- 
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ferenarten, von denen jedoch nur drei quantitative Bedeutung haben: Euspongia

sp., Ceralosa sp. und Tuberella aaplos. Euspongia tritt nur in wenigen Proben,

Lilhistidae

Hircinia sp.

Peirosia sp.

Pachastrt://a compressa

Renit:ra eratera

[uspongia sp.

Penares he//eri

Tuberella aaptos

Halichondria pan.
"//

-////

--~
XLVI )

Fig. 1. - Grundriss der Hohle 0/39 (Fels grob schrafliert) mit Darstellung der Gewichts
prozentanteile der Arten in den einzelnen Proben verglichen mit den Mittelwerten
der iibrigen untersuchten Raume. Hohlenproben: schwarze Quadrate, iibrige
Proben: weisse Quadrate. He = Hohleneingange: Kh = Kl~inhohlen, L = be
sonntes Litoral. Ls = beschattetes Litoral.
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ferenarten, von denen jedoch nur drei quantitative Bedeutung haben: Euspongia 

sp., Ceratosa sp. und Tuberella aaptos. Euspongia tritt nur in wenigen Proben, 

restliche Arten 

Lithistidae 

Hircinia sp. 

Petrosia sp 

Pachastrella comprcssa 

Renter a crater a 

Euspongia sp. 

Penares helieri 

Tuberella aaptos 

Halichondria pan.. 

Fig. 1. - Grundriss der Hohle 0/39 (Pels grob schraffiert) mit Darstellung der Gewichts- 
prozentanteile der Art en in den einzelnen Proben verglichen mit den Mittelwerten 
der iibrigen untersuchten Raume. Hohlenproben: schwarze Quadrate, iibrige 
Proben: weisse Quadrate. He = Hohleneingange, Kb = Kleinhohlen, L = be- 
sonntes Literal, Ls  =  beschattetes Litoral. 
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jedoch in allen Raumen und stets in grosseren Drusen auf und scheint feindliche
Umweltsbedingungen von allen Arten am besten zu meistern. T uberella ist zwar
im Litoral recht gut vertreten, entfaltet sich aber erst in den beschatteten Ce
bieten. 1m Cegensatz dazu ist Ceratasa eine reine Form des besonnten Phytals.

Der CrossteiI der aus dem Coif von Neapel bekannten Poriferenarten
kommt in der 50 - 100m Tiefenzone vor und wurde durch die Sammlungen
der verschiedenen Autoren von dort her bekannt. Dass jene Arten auch in un-

1.

So
I!

1 l

i ,",,/"8%
3 ., S 61 WJo

1:DW

Fi,. 2. - Diagramm der Obereinstimmung der Schwammfauna von besonntem Litoral und
Hahle 0/39 (die Werte : vergleiche Tabelle III).

serem {sehr seichten} Material in grosserer Menge vorkommen, verdanken wir
unseren Sammlungen in Hohle und Litoral-Schatten, die friiheren Autoren total
unzuganglich waren (Fig. 3). Hier erweist sich der Vorteil des autonomen,
beweglichen T auchers, dem, zum Cegensatz von Schleppnetzen, Bodengreifern
und Skaphanders, kaum eine Hohle, eine Spalte oder ein Oberhang vorderhand
bis zu einer Tiefe von 80 - 100 m unerreichbar bleibt. Unsere Beobachtungen,
verglichen mit jenen anderer im speziellen T eiI jeweiIs angefiihrter Autoren,
haben gezeigt, dass fast aile Arten, die sonst nur in Tiefen von ungefahr 20 m
his 4000 m gefunden wurden, auch im seichten Wasser durchaus vorhanden sind.
Das Licht als primarer Faktor mit seinen Folgeerscheinungen, wie' z. B. kon
kurrierendem und dominierendem pflanzenwuchs, hat sie nur an beschattete Raume,
sei es Hohle, Kleinhohle oder Nordwand, verwiesen.

Bei unseren Untersuchungen konnte 'keine besondere Beeintrachtigung der
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jedoch in alien Raumen und stets in grosseren Drusen auf und scheint feindliche 

Umweltsbedingungen von alien Arten am besten zu meistern. Tuberella ist zwar 

im Literal recht gut vertreten, entfaltet sich aber erst in den beschatteten Ge- 

bieten. Im Gegensatz dazu ist Ceratosa eine reine Form des besonnten Phytals. 

Der Grossteil der aus dem Golf von Neapel bekannten Poriferenarten 

kommt in der 50 - 100 m Tiefenzone vor und wurde durch die Sammlungen 

der verschiedenen Autoren von dort her bekannt.  Dass jene Arten auch in un- 
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Fig. 2. - Diagramm   der   Obereinstimmung   der   Schwammfauna   von   besonntem   Literal   und 
Hohle 0/39 (die Werte  : vergleiche Tabelle III). 

serem (sehr seichten) Material in grosserer Menge vorkommen, verdanken wir 

unseren Sammlungen in Hohle und Litoral-Schatten, die friiheren Autoren total 

unzuganglich waren (Fig. 3). Hier erweist sich der Vorteil des autonomen, 

beweglichen Tauchers, dem, zum Gegensatz von Schleppnetzen, Bodengreifern 

und Skaphanders, kaum erne Hohle, eine Spalte oder ein Cberhang vorderhand 

bis zu einer Tiefe von 80-100 m unerreichbar bleibt. Unsere Beobachtungen, 

verghchen mit jenen anderer im speziellen Teil jeweils angefiihrter Autoren, 

haben gezeigt, dass fast alle Arten, die sonst nur in Tiefen von ungefahr 20 m 

bis 4000 m gefunden wurden, auch im seichten Wasser durchaus vorhanden sind. 

Das Licht als primarer Faktor mit semen Folgeerschemungen, wie z. B. kon- 

kurnerendem und dominierendem Pflanzenwuchs, hat sie nur an beschattete Raume, 

sei es Hohle, Kleinhohle oder Nordwand, verwiesen. 

Bei   unseren  Untersuchungen  konnte  keine  besondere   Beeintrachtigung  der 
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suchungsgebiet verglichen mit den Angaben anderer Autoren.
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Tab. I a A B C D E F G H I K L M N a p Q R

----------------------------------

Sycon quadrangulatum - - + - - - - - - - + + + + + - +
Leucandra caminus - - - - + - - + + - + - - - - - +
Pachastrella compressa + - - -- + - + + + - + 25 + - - - 1,6
Stelletta grubii + - - - - - + + - - - - + - - - +
Thenea muricata - - - - - + - - - - + - - - - - +
Penares helleri - 10 - - + - - + 10 + - 120 - 12 420 - 35,8
Caminus sp. (vulcani?) - - - - - - - - - +. - - - - - - +
T uberella aaptos + - 16 10 - 325 22 - - - 10 - + - + - 24,0
Triate discophora - - - - - - - + - -1- - + - - - +
Chcndrosia reniformis - + - - - - - - - + - _. - - .-.- - +
Rhizaxine/la pyrifera - + + - - - - - - + - - - - - - +
Spirastre/la bislellala - - - - - - - - + - - - - - - - +
Cliona celala + - - - - + - + - + - + - - + - +
Cliona viridis + - - - - - - - - - - - + - - - +
Alec/ona sp. - - - - - - + - - - - - - - - - +
Hymedesmia zellandica . - - - - - - - - - - + - - - - - +
M icrociona prolifera - - - - - + - - - - - - - - - - +
A xinella verrucosa - - - - - + - - - + - - - - - - +
Reniera cratera - 95 - - - 240 - - - - - - - - - - 21,0
Pelrosia dura - 52 - - - - - - - - 7 - - - - - 3,7
Ciocalypla pennici/lus - - - - - - + - - + - - -' - - - +
Halichandria panicea

: I +
100 80 110 200 - 65 20 80 + 135 - 170 - - + 60,0

Hymeniacidon sanguinea - - - - - + - - - - - - - - -
Euspongia sp. 270 - 3 - 360 - - - - - - - 125 - - 47,4
Aplysina sp. - - - - - - - - - + - - - - - - +
Hircinia . ' .. + - - - - - - 120 - - - - - + - - 7,5
Lithistidae - - - - + - - - - - + - + - + 16 1,0
Dysidea sp. - - - - - + - - - - + - - - - + +
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Tab. I a 

Sycon quadrangulatum 
Leucandra caminus 
Pachastrella   compressa 
Stelletia   grubii      .    . 

Thenea mwicata    .    • 
Penares   helleri      .    . 

Caminus  sp.   (vulcani?) 
Tuberella  aaptos 
Triate   discophora 
Chcndrosia  reniformis 
Rhizaxinella   pyrijera 
Spirastrella   bistellata 
Cliona celata     .    •    • 
Cliona ciridis    .    •    . 
Alectona  sp.      ... 
Hymedesmia zetlandica 
Microcicna  prolijera 
Axinella  verrucosa 

Reniera  cratera 
Petrosia dura .    • 
Ciocalypta pennicillus 
Halichondria  panicea 
Hymeniacidon  sanguinea 
Euspongia  sp. 
Aplysina sp. 
Hircinia   . 

Lithistidae 
Dysidea   sp. 
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qualitativen Schwammverbreitung durch starke Exposition festgestellt werden.
Grosse Drusen wurden dagegen nur an Stellen mit geringer Wasserbewegung
vermerkt, da diese, wie man sich vorstellen kann, infolge ihrer grossen Ober
Hache einseitig wirkendem Wasserdruck nicht standhalten konnen.

Ais aktive Filtrierer sind die Schwamme auch keinem Nahrungsmangel

Tab. I b

Decke...D Eingangs-
Bestandsbildner Wand...W abstand (m) Tiefe (m) Probe-Nr.

Boden...B

A Baianus-LeptopsamTl)ia D 0,5 1,0 XLVII

B Euspongia-Balanus W 1.7 2.0 XXX

C Balanus perforatus W 2.0 1.0 XXXI

D Balanus-Lithodomus W 2,2 1,0 XLI

E Balanus-Halichondria B 2,5 1,2 XXXIX

-F Euspongia-T uberella B 3.0 2.5 LVI

G Balanus perforatus D 3,0 0,8 XL

H Balanus-Ostrea W 3,5 0.3 XLIIII

I Balanus-Halichondria W 3,5 1,2 XXXVI

K
,

B 3,5 2.0 XLIIBalanus perforatus

L Balanus-Halichondria D 4,0 1.0 XLV

M Balanus-Penares W 4,2 0,5 XXXIII
N Balanus-Halichondria . W 4.2 0,5 XLVI
0 E uspongia-Lithodomus W 5.0 0.3 XLIV
-P- P enares-Balanus W 5,0 0,5 XXXII

Q Leptopsammia-Lithistidae W 10,0 0,8 LVII

-R Mittelwert

TAB. I: Aufstellung der in den einze'lnen Proben der Hohlen 0/39 gefundenen Arlen
und ihr quantitatives Auftreten.

ausgesetzt, sofem das Wasser nicht auf weite Strecken unbewegt ist und das
Tier standig das eigene Abwasser neu filtriert. Dies kommt jedoch kaum vor.
Die sonst fur das seichte. besonnte Phytal ty.pische Gattung Aplysina fehlt hier
vollig. da die fur ihr Wachstum giinstigen Lebensraume zu stark exponiert sind.
Fast uberall im Mittelmeer kann sie in seichten geschiitzten Buchten in grossen
Drusen zwischen Aigen beobachtet werden.

Da das untypische Auftreten von Euspongia die quantitativen Relationen
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qualitativen Schwammverbreitung durch starke Exposition festgestellt werden. 
Grosse Drusen wurden dagegen nur an Stellen mit geringer Wasserbewegung 
vermerkt, da diese, wie man sich vorstellen kann, infolge ihrer grossen Ober- 
flache einseitig wirkendem Wasserdruck nicht standhalten konnen. 

Als   aktive   Filtrierer   sind   die   Schwamme   auch   keinem   Nahrungsmangel 

Tab. I b 

Bestandsbildner 
Decke.D 
Wand...W 
Boden...B 

Eingangs- 
abstand  (m) Tiefe (m) Probe-Nr. 

A Balanus-Leptopsammia D 0,5 1.0 XLVII 

B Euspongia-Balanus      .    . W 1.7 2.0 XXX 

C Balanus  perforates W 2.0 1.0 XXXI 

D Balanus-Lithodomus    •    . w 2,2 1.0 XLI 

E Balanus-Halichondria B 2,5 1,2 XXXIX 

F Euspongia-Tuberella   .    . B 3.0 2.5 LVI 

G Balanus  perforates      .    . D 3,0 0,8 XL 

H Balanus-Ostrea      .    .    . W 3,5 0,3 XLIIII 

I Balanus-Halichondria W 3,5 1.2 XXXVI 

K Balanus perforates      .    . B 3,5 2.0 XLII 

L Balanus-Halichondria D 4,0 1.0 XLV 

M Balanus-Penares W 4,2 0.5 XXXIII 

N Balanus-Halichondria .    . w 4,2 0.5 XLVI 

O Euspongia-Lithodomus w 5.0 0.3 XLIV 

"P" Penares-Balanus w 5,0 0.5 XXXII 

Q Leptopsammia-Lithistidae w 10,0 0,8 LVII 

R Mittelwert 

TAB. I: Aufstellung  der  in den  einzelnen  Proben  der Hohlen  0/39 gefundenen  Arten 
und ihr quantitative! Auftreten. 

ausgesetzt, sofern das Wasser nicht auf weite Strecken unbewegt ist und das 
Tier standig das eigene Abwasser neu filtriert. Dies kommt jedoch kaum vor. 
Die sonst fur das seichte, besonnte Phytal typische Gattung Aplysina fehlt hier 
vollig, da die fur ihr Wachstum gfinstigen Lebensraume zu stark exponiert sind. 
Fast liberal! im Mittelmeer kann sie in seichten geschiitzten Buchten in grossen 
Drusen zwischen Algen beobachtet werden. 

Da das untypische Auftreten  von Euspongia die  quantitativen  Relationen 
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Tab. II a. A B C D E

Sycon quadrangulatum + - + - +
Pachastrella compreasa I - + - - +
Caminua sp. (vulcani,l) - - + - +
Cydonium muelleri - - I + - +
T uberella aaptoa 31 - 10 - 10,3

Cliona celata - + - - +
E uspongia ap. - 350 - - 87,5

Ceratosa sp. - - 80 - 20

Dyaidea sp.

I
- - - 4 1

~ gr. 31 I 350 90 4 I

Tab. II b.

Beatandabi Idner Tiefe (m) Probe-Nr.

A Corallina mediterranea 0,6 XIV

I B Halimeda tuna 0,7 XVI

C Halimeda tuna 0,7 I XIX

D Halimeda tuna 1,5 XVII
I

IE Mittelwert I
TAB. II: Aufatellung der 1m besonnten Litoral gefundenen Arten und ihr quantitatives

Auftreten.

der Arten etwas verfalseht, lassen sieh keine genauen Abgrenzungen der Re
gionen vornehmen. Sieher ist, dass qualitativ eine grosse F aunenubereinstimmung

zwischen Hohle und Litoral-Sehatten bestebt. Welehe Arten dies betrifft, kann
aus beigefugten Listen (Tab. I und IV) ersehen werden. Mit weit weniger
Arten, aber dafur einem bedeutend hoheren Quantitatsprozentsatz der Gesamt
proben, stimmt der Eingang (Tab. V) mit der Hahle iiberein. Mit vielen qua
litativen Gemeinsamkeiten und quantitativer Obereinstimmung der Art Hali
chondria panicea sehliessen sieh die Kleinhohlen (1abo VI) eng an die
Grosshohle an.

Diese eben angefuhrten Regionen stehen dem besonnten Litoral streng ge
geniiber. Dieses ist sehwammfeindlieh und hat nur die Gattung Ceratosa als
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Tab. II a. 

Sycon  quadrangulatum 

Pachastrella  compressa 

Caminus  sp.   (vulcani?) 

Cydonium   muelleri 

Tuberella aaplos 

Cllona celata      .    .    . 

Euspongia sp.      ... 

Ceratosa  sp.       ... 

Dysidea sp  

2 gr. 

31 

31 

+ 

350 

350 

+ 

+ 

10 

80 

90 

D 

— + 
— + 
— + 
— + 
— 10,3 

— + 
— 87.5 

— 20 

4 1 

4 

Tab. II b. 

Bestandsbildner Tiefe (m) Probe-Nr. 

A 

B 

C 

D 

E Mittelwert 

0.6 

0,7 

0,7 

1,5 

XIV 

XVI 

XIX 

XVII 

TAB.   II:  Aufstellung  der im besonnten  Litoral  gefundenen  Arten und  ihr  quantitative: 
Auftreten. 

der Arten etwas verfalscht, lassen sich keine genauen Abgienzungen der Re- 

gionen vornehmen. Sicker ist, dass qualitativ eine grosse Faunentibereinstimmung 

zwischen Hohle und Litoral-Schatten besteht. Welche Arten dies betrifft, kann 

aus beigefiigten Listen (Tab. I und IV) ersehen werden. Mit weit weniger 

Arten, aber dafur einem bedeutend hoheren Quantitatsprozentsatz der Gesamt- 

proben, stimmt der Eingang (Tab. V) mit der Hohle iiberein. Mit vielen qua- 

litativen Gemeinsamkeiten und quantitativer Ubereinstimmung der Art Hali- 

chondria panicea schliessen sich die Kleinhohlen (Tab. VI) eng an die 

Grosshohle an. 

Diese eben angefiihrten Regionen stehen dem besonnten Litoral streng ge- 

geniiber.   Dieses   ist  schwammfeindlich   und   hat   nur  die   Gattung  Ceratosa   als 
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Schwamme unterseeischer Hohlen 779

I Tab. III. Hohle
Litoral B% UW% DW%0/39

I

--
I

Euspongia sp. 22.6 72 47.3 I 31.4 14.9
Halichondria panicea 28.8 14.4

IT uberella aaptos 11,6 8,4 10 I '72.5 7.25
Penares helleri 17.2 8.6 I
Ceratosa sp. 16.4 8.2

I
Reniera eratera 10 5

Hircinia sp. 3,7 1.85
Petrosia dura 1.8 0.9

IPachastrella compressa 1.2 0.4 0.8 33.3 0.27

Sycon quadrangulatum 0.36 0.8 0,58

I
45 0.26

Dysidea sp: 0.18 0.8
I

0.110.49 22.5
ILithistidae 0.6 I 0,3

Cliona cefata 0.36 0,4 0.34
I

0.38 90 II

Caminus sp. (vulcani?) 0.06 0,4 0.23 I 15 0,03 I
Cydonium muelleri 0,4 0.2
Leucandra caminus 0.24 0.12

IStefletla grubii 0.24 0.12 I
Rhizaxinella pyrijera 0.2 0.1

Thenea muricala 0.1 0.05 I I
T riate discophora 0.1 0,05

Chondrosia reniformis 0.1 0.05·

Cliona viridis 0.1 0.05 I
A xinella verrucosa . 0.1 0.05

Ciocalypta pennicillus 0.1 I
0,05 I

i I
Spirastrella bislellata 0.06 I 0.03

I

Aleetona sp.. 0.06 I 0.03

Hymedesmia zetlandica 0.06
I

0,03
I IMicrociona prolifera 0.06

I
0,03

Hymeniacidon sanguinea 0.06 0.03 I

IAplysina 0.06 0.03
t

sp.

I30 Arten I
I 23 %I

I I

TAB. III: Berechnung der Obereinstimmung der Schwammfauna von besonntem Litoral
und Hohle 0/39 (graphische Darstellung: vergI. Fig. 2). Es bedeutet: B %: Haufigkeit
der Art als Mitte·1 aus den beiden verglichenen Regionen (Basiswert). UW %: Ober
einstimmung der Arthaufigkeit in den verglichenen Regionen (Obereinstimmungswert). DW %:
Deckungsgleichheit der Art resultierend aus ihrer mittleren Haufigkeit und der Oberein
stimmung (Deckungswert).
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Tab. III. 
Hohle 
0/39 

Euspongia sp  22,6 

Halichondria  panicea  28,8 

Tuberella  aaptos  11,6 

Penates helleri  17,2 

Ceratosa sp  

Reniera  cratera         10 

Hircinia sp I 3,7 

Peirosia dura            . '  1,8 

Pachastrella   compressa           .    .    .- 1,2 

Sycon   quadrangulatum      .... 0,36 

Dysidea sp:  0,18 

Lithistidae j 0,6 

Clicna celata j 0,36 

Caminus sp.  (culcani?)          . 0,06 

Cydcnium muelleri        | 

Leucandra   caminus  0,24 

Stelletla grubii  0,24 

Rhizaxinella   pyrijera        .    .    .    .  j 0,2 

Thenea   muricata  0,1 

Trials discophora ! 0,1 

Chondrosia  reniformis        ..... 0,1 

Cliona   viridis j 0,1 

Axinella vemicosa  0,1 

Ciocalypta pennicillus       .... 0,1 

Spirastrella bislellata i 0,06 

Alectona sp  0,06 

Hymedesmia zellandica    .    .    .    .  j 0,06 

Microciona prolijera ' 0,06 

Hymeniacidon  sanguinea       .    .    . 0,06 

Aplysina   sp I 0,06 

30  Arten 

Literal 

72 

8,4 

16,4 

0,4 

0,8 

0,8 

0,4 

0,4 
0,4 

B% 

47,3 

14,4 
10 
8,6 
8,2 
5 
1,85 

0,9 

0.8 

0,58 

0,49 

0,3 

0.38 

0,23 

0,2 

0.12 

0.12 

0,1 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,03 

0,03 

0.03 

0,03 

0,03 

0,03 

UW% 

31,4 

'72.5 

33,3 

45 

22.5 

90 
15 

DW% 

14,9 

7,25 

0.27 
0,26 
0,11 

0.34 
0,03 

23% 

TAB. Ill: Berechnung der Ubereinstimmung der Schwammfauna von besonntem Litoral 
und Hohle 0/39 (graphische Darstellung: vergl. Fig. 2). Es bedeutet: B%: Haufigkeit 
der Art als Mittel aus den beiden verglichenen Regionen (Basiswert). UW % : Uber- 
einstimmung der Arthaufigkeit in den verglichenen Regionen (Obereinstimmungswert). DW % : 
Deckungsgleichheit der Art resultierend aus ihrer mittleren Haufigkeit und der Uberein- 
stimmung (Deckungswert). 
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Tab. IVa. A B C D E I F G H
------------------------

Sycon quaJrangula/um 6 - - + + + 0.9

LeucanJra caminus + - 11 + + - 1.6

Te/hya auranlium 6 - - + 20 - 6.6

S/ellella grubii - - - - + - +
Thenea murica/a - - + + - - +
Pachymalisma johns/oni - - - + - - +
Caminus sp. (vulcanO) - - 20 - - - 2,9

'"T uberella aap/os II 15 30 - - - > 8.0

Timea halizeli ., - - + + -- - X +X
Spiras/rella bis/ella/a - - - - + - X +

...c
Cliona cela/a + + + - <J +- - ';j

Aleclona
a,

sp. - + - + - - +-cc
HymeJesmia ze/lanJica - - - + - - ~ +...c

Bubaris sp.
,'"

- - - + - - c +c
'"

Reniera cra/era - 40 - - - - 5,7

HalichenJria panicea - + - + + - +
HymeniaciJon sanguinea - - + + - - +
Euspongia sp. - - 15 - 60 - 19.3

I

IHircinia sp. - 100 I - - - - 14,3

DysiJea sp. 33 + + - - -
--- --- ------------

1: gr. 56 155 66 + 80 + I

Tab. IV b.

Bestandsbildner

I
Tiefe (m) I Probe-Nr.

A Diclyop/eris membranicea 0,3 I XIII b
B ClaJophora-Phyllophora 0,3 LIV

C
I I

Peyssonelia squamaria 0.5 I XIII a

D Peyssonelia squamaria 1,2 XLIX

E
I

Dietyop/eris-Peyssonelia 2.2 XXXIV a

F Diclyop/ens membranicea 2.3 XX
G Peyssonelia-Dic/yop/eris 2,5 XXXIV b
H Mittelwert I I

TAB. IV: Aufstetlung der im Litoral-Schatten gefundenen Poriferenarten (Mengenan
gaben in Gramm) und der dort vorkommenden Bestandsbildner.
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Tab. IV a. A B C D E F G H 

Sycon quadrangulatum    .    . 6 + + + 0,9 

Leucandra caminus    .    .    . + 11 + + — 1.6 

Tethya  aurantium       •    • 6 _ — + 20 — 6,6 

Stelletta   grubii      .... — _ — — + — + 

Thenea muricata    .... — — + + — — + 

Pachymatisma johnsloni —   — + — — + 

Caminus sp. (vulcani?)   .    . — — 20 — — — 2.9 

Tuberella aaptos    .... II 15 30 — — — > 
8,0 

Timea halizeti — — + + — — X x + 

Spirastrella bislellala _ + — X + 

— + + + — -5 
V + 

— + — + — 
so 

+ 

Hymedesmia zetlandica . _ + — 
B 

+ 

Bubaris sp  — — — + — — 'c c + 

Reniera  cratera     .... — 40 — — — — 5,7 

Halichendria  panicea — + — + + — + 

Hymeniacidon  sanguinea — — + + — — + 

— — 15 — 60 — 19,3 

— 100 — — — — 14,3 

2 gr.    .    .    . 

33 + + — — — 

56 155 66 + 80 + 

Tab. IV b. 

Bestandsbildner Tiefe (m) Probe-Nr. 

A Dictyopteris   membranicea      .... 0,3 XIII b 

B Cladophora-Phyllophora  0,3 LIV 

C Peyssonelia  squamaria          0,5 XIII a 

D Peyssonelia  squamaria          1,2 XLIX 

E Dictyopteris-Peyssonelia        .... 2,2 XXXIV a 

F Dictyopteris  membranicea            ... 2,3 XX 

G Peyssonelia-Dictyopteris  2,5 XXXIV b 

H Mittelwert 

TAB. IV:   Aufstellung   der   im   Litoral-Schatten   gefundenen   Poriferenarten   (Mengenan- 
gaben in Gramm) und der dort  vorkommenden  Bestandsbildner. 
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Schwlimme unterseeischer Hohlen 781

Tab. V a, A B C D

Leucandra caminus . + - - +
Pachastrella compressa + - - +
Thenea muricata + - - +
Synops sp. + - - +
Tuberella aaptos SO 6 - 18.7
Triate discophora - + - +
Chondrosia reniformis - - 12 4

Rhizaxinella pyrifera + - - +
Spirastrella bistellata + - - +
Cliona celala - + - +
Petrosia dura - IS - S

Halichondria panicea IS - - S

Ewpongia sp. - 10 - 3.4

Hircinia sp. - 3 - I

l; gr. 6S 34 12

Tab. V b.

Declte...D
Eingangs-Bestandsbildner Hable Nr Wand...W Tiefe (m) Probe·Nr.

Boden...B abstand (m)

A Udotea-Dietyopteris 0/39 b B 0.0 205 XXIV

B P eyssonelia-Hircinia a/I D O,S 2,S XXIII

C Balanus-Lithophyllum • W/I W 0,0 0,3 XXXV

D Miltelwert

TAB. V: Aufstellung der im Hohleneingang vorltommenden Poriferenarten (Mengenan
gaben in Gramm) und der dort vorkommenden Bestandsbildner, differenziert in Decke-W and
Boden.

Charakteristikum. T uberella und besonders Euspongia bilden den einzigen quan
titativ erfassbaren Obergang zu den Schattenregionen. Dysidea sp., Caminus sp.,
Sycon quadrangulatum, Cliona celata, Pachastrella' compressa und Cydonium
muelleri konnen sich in Spuren auch im besonnten Phytal behaupten.

Schwamme unterseeischer Hohlen 781 

Tab. V  a. A B C D 

Pachastrella compressa     .    .    . 

Thenea  muricata  

Chcndrosia renijormis   .... 

Rhizaxinella pyrifera 

Spirastrella bistellata   .... 

Halichondria panicea   .... 

+ 

+ 

+ 

+ 

50 

+ 

15 

6 

+ 

+ 

15 

10 

3 

12 

+ 

+ 

+ 

+ 

18.7 

+ 

4 

+ 

+ 

+ 

5 

5 

3,4 

1 

65 34 12 

Tab. V b. 

A 

Bestandsbildner Hohle Nr 
Deckc.D 
Wand...W 
Boden...B 

Eingangs- 
abstand (m) Tiefe (m) Probe-Nr. 

Udotea-Dictyopteris   . 0/39b B 0,0 2,5 XXIV 

B Peyssonelia-Hircinia   . O/l D 0,5 2,5 XXIII 

C Balanus-Lithophyllum . W/l W 0,0 0,3 XXXV 

D Mittelwert 

TAB. V: Aufstellung der im Hohleneingang vorkommenden Poriferenarten (Mengenan- 
gaben in Gramm) und der dort vorkommenden Bestandsbildner, differenziert in Decke-Wand- 
Boden. 

Charakteristikum. Tuberella und be senders Euspongia bilden den einzigen quan- 
titativ erfassbaren Obergang zu den Schattenregionen. Dysidea sp., Caminus sp., 
Sycon quadrangulatum, Cliona celata, Pachastrella compressa und Cydonium 
muelleri konnen sich in Spuren auch im besonnten Phytal behaupten. 
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782 Kurt Russ & Klaus Riitzler

Gliederung der Htshlenfauna.

Staffelung in der Grosshohle (0/39): Fig. 4 bietet
Einsicht in die quantitative Poriferenverteilung innerhalb der Grotta « T uffo
T uffo )). indem die Flachenprozent- bzw. Gewichtsprozentanteile innerhalb

L He H

a

-
L LJ H

r-----------=----I------------+-fHl/o

_,----._---=-_~-D,.
I .,. 6;'gangJabJ/.

(M)

Fig. 4.· Mengenverteilung der Poriferen tiber die untersuchten Biotope In Cramm (a) und
Flachenprozenten (b) (1 /16 m2 ProbenAache = 100 %).

b
..................La..J......a..JL..UILJIL....

der einzeinen Proben nach Eingangsabstanden geordnet sind. In Fig. 4 b.
die die Flacnenbedeckung veranschaulicht. wird in der 3 m - Zone (Probe LVI)
die 100 % - Linie iiberschritten. Dies ergibt sich, wie schon im speziellen Teil
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Gliederung der Hbhlenfauna. 

Staffelung in der Grosshdhle (0/39): Fig. 4 bietet 
Einsicht in die quantitative Poriferenverteilung innerhalb der Grotta « Tuffo- 
Tuffo n,    indem   die   Flachenprozent-   bzw.   Gewichtsprozentanteile   innerhalb 

U   Einqanqiabit. 

r<"% 

4*    Eingangiabst- 
(n) 

Fig. 4. -   Mengenverteilung  der Poriferen  iiber die untersuchten  Biotope  in  Gramm  (a) und 
Flachenprozenten (b) (1/16 m2 Probenflache  =   100 %). 

der einzelnen Proben nach Eingangsabstanden geordnet sind. In Fig. 4 b, 
die die Flachenbedeckung veranschaulicht, wird in der 3m- Zone (Probe LVI) 
die  100 %  - Linie iiberschritten. Dies ergibt sich, wie schon im speziellen Teil 
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Tab. VIa. A B C 0 E F G
------------------

Leucandra .caminus - + - - + - +
Telhya auranlium - 4 - - + - 0,7

Pachaslrella compressa - - + - - - +
Siellella grubii - - - 7 - + 1,2
Thenea muricala - - + - - - +
Penares helleri - - - - - + +
Cydonium muelleri - - - - + 10 1,7

T uberella aaplos '. - 15 - 15 + - 5

Chondrosia reni/ormis - - - - - 31 5,2

Cliona celala - - + - - - +
Hymedesmia zellandica - - + - - - +
Axinella verrucosa - - - - + 28 4,7

Halichondria panicea - 145 80 230 200 320 162,5

Euspongia sp. - 15 - - - - 2,5

Aplysina sp. - - 66 - - - II

Hircinia sp. - - - 10 - - 1,7
---------------------

~ gr. - 179 146 262 200 389

Tab. VI b.

I Bestandsbildner Hohle Nr. Decke...D Eingangs- Tiefe P;obe-Nr.
Wand...W abstand (m) (m)

--
A Lilhophyllum expansum~ 0/1 0 1,0 2,0 XLVIII

B Halichondria-A slroides 0/3 0 1,0 0,6 XXIX .
C Lilhophyllum-Lilhodomu~ 0/3 0 1,0 1,0 LIII

0 Halichondria-Aslroides WII 0 0,5 1,2 XXVII

E A slroides-Lilhodomus WII W 0,5 1,0 LII

F Balanus-Halichondria Wit 0 0,7 1,0 XXVIII

G Mittelwert
I

TAB. VI: Aufstellung der in Kleinhohlen vorkommenden Poriferenarten· (Mengenan
gaben in Gramm) und der Bestandsbildner, differenziert in Decke-Wand.

erwahnt, aus der Verwachsung einer grossen Druse, deren beteiligte Arten getrennt
vermessen wurden. Es lassen sich vier Staffeln unterscheiden: in den Zonen
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Tab. Via. A B C D E F G 

Leucandra caminus + t + + 

Tethya aurantium — 4 — — + — 0,7 

Pachastrella compressa — — + —. — — + 

Stelletta grubii      .    . — — — 7 — + 1,2 

Thenea muricata — — + — — — + 

Penares   helleri      .    . — — — — — + + 

Cydonium muelleri — — — — + 10 1,7 

Tuberella aaptos    . — 15 — 15 + 

31 

5 

5,2 Chandrosia  reniformis 

Cliona celatu    .    .    . — — + — — — + 

Hymedesmia zetlandica — — + — — — + 

Axinella  verrucosa     .    . — — —  . + 28 4,7 

Halichondria  panicea — 145 80 230 200 320 162,5 

Euspongia sp.    .    . — 15 — — — — 2,5 

Aplysina  sp.     ... — — 66 — — — II 

Hircinia  sp.      ... 

Z   gr- 

— — — 10 — — 1,7 

— 179 146 26.2 200 389 

Tab. VI b. 

Bestandsbildner Hohle  Nr. 
Decke.-.D 
WancL.W 

Eingangs- 
abstand (m) 

Tiefe 
H Probe-Nr. 

A Lithophyllum expansum? o/i D 1,0 2,0 XLVIII 

B Halichondria-A slroides 0/3 D 1,0 0,6 XXIX 

C Lithophyllum-Lithodomm 0/3 D 1,0 1,0 LIII 

D      Halichondria-Astroides W/l D 0,5 1,2 XXVII 

E A stroides-Lithodomus W/I W 0,5 1,0 LII 

F Balanus-Halichondria W/l D 0.7 1,0 XXVIII 

G Mittelwert 

TAB.   VI:   Aufstellung   der   in   Kleinhohlen   vorkommenden   Poriferenarten   (Mengenan- 
gaben in Gramm) und der  Bestandsbildner,  differenziert  in  Decke-Wand. 

erwahnt, aus der Verwachsung einer grosser* Druse, deren beteiligte Arten getrennt 
vermessen  wurden.   Es  lassen  sich  vier  Staff eln  unterscheiden:   in den  Zonen 
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o _1,5 m, 2 - 3 m, 4 - 5 m und 5 - 10 m. Uisst man den Stollen ausser

Betracht, so ergibt sich im mittleren Hohlenbereich ein Maximum. Der Stollen
(5 _ 10m-Zone) wurde nicht naher bearbeitet. 1m ersten Viertel wurde eme
Abnahme der Werte in der 4 - 5 m-Zone beobachtet. Flir die letzten drei

D restliche Arlen

[::)rl Hircinia sp.

illIlJ Reniera cratt:ra

II £uspongia sp.

IIllD PenareJ he//eri

l1li' TubereJ/a aaptos

II Ha/i'hondria panicea

Fig. 5. _ Qualitative und quantitative Verteilung einiger Arten auf Boden. Wand und Decke

der Hohle 0/39. .

Viertel sind die Ergebnisse der Probe (LVII) im hintersten Teil typisch. Li
thistiden und kleinere Mengen von Halichondria panicea und Dysidea sp. be

decken den F elsen. (Tav. XII, Fig. 1).
Diese Faunenverarmung im Stollen und Beschrankung auf klein gewachsene

robuste F ormen ist darauf zurlickzuflihren. dass sein Wasser bei ruhigem Wetter
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0 - 1,5 m, 2 - 3 m, 4 - 5 m und 5 - 10 m. Lasst man den Stollen ausser 
Betracht, so etgibt sich im mittleren Hohlenbereich ein Maximum. Der Stollen 
(5-10 m-Zone) wurde nicht naher bearbeitet. Im ersten Viertel wurde erne 
Abnahme  der Werte  in  der  4  -  5  m-Zone beobachtet.   Fur  die  letzten  dre. 

I  restliche Arten 

fc;;:|   Hircinia sp. 

Reniera cratera 

m 
w 

Euspongia sp. 

Penares helleri 

• Tuberella aaptot 

Halichondria panicea 

Fig   5. -  Qualitative und quantitative Verteilung einiger Arten auf Boden, Wand und Decke 
der Hohle 0/39. 

Viertel sind die Ergebnisse der Probe (LVI1) im hintersten Teil typisch. Li- 
thistiden und kleinere Mengen von Halichondria panicea und Dysidea sp. be- 

decken den Felsen (Tav. XII, Fig.   1). 
Diese Faunenverarmung im Stollen und Beschrankung auf klein gewachsene 

robuste Formen ist darauf zuriickzufiihren, dass sein Wasser bei ruhigem Wetter 
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kaum mit der iibrigen Hoble kommuniziert und daher plankton- (nahrungs-) arm
wird und mehr noeh. dass' bei hohem Seegang die im Stollen auslaufenden
W ogen Spitzengeschwindigkeiten erreiehen und eine starke meehanisehe Bean
spruchung darstellen. der nur sehr resistente Fonnen widerstehen konnen.

Nach der qualitativen Aufsehliessung der einzelnen Proben haben sich fur
manche Arten typisehe Verbreitungsbander ergeben. Sie kommen dort entweder
ausschliesslich vor oder haben da ihr Mengenmaximum. Die Ziffern bedeuten
Eingangsabstande in Meter.

T uberella und Halichondria sind typisch Wr 2-4
Hircinia, Euspongia und Reniero fur 3
Sycon und Penares fur 4-5
Lithistidae Wr 5-10
Die anderen Arten waren entweder reeht gleiehmassig verteilt oder kamen

zu selten vor.
Bod e n - Wan d - Dee k e - V erg lei e h: Bei der Betraehtung

der Fig. 5 fallt zunachst eine starke Bevorzugung des Bodens der Hoble 0/39
ins Auge. Man darf sieh jedoeh nieht tausehen lassen. Die hohen Werte werden
vor allem von der grossen Druse der Probe LVI verursaeht. An der Wand sind
die Arten weitaus gleiehmassiger in grosseren Quanten vertreten. Aus meeha
nischen Griinden ist naturgemass der Boden am ehesten zum Tragen grosser
Sehwammkorper pradestiniert. jedoeh konnen hier haufig andere Faktoren. wie
Sedimente und Geschiebe. lebensfeindlieh wirken. Am sehleehtesten ist die
Deeke besiedelt. Halichondria ist liber aile drei Zonen gleiehmassig verbreitet
und stellt eine ahnliehe Verbindung her wie in der Horizontalen Euspongia von
der Sonnen- zur Sehattenregion.

G r 0 s s h 0 hie - K lei n h 0 hie - Lit 0 r a I s e hat ten: Unter
suchungen an Kleinhohlen haben gezeigt. dass diese sieh faunistiseh (beziiglieh
der Poriferen) sehr eng an die Grosshohle anschliessen, jedoeh noeh einen viel
extremeren T ypus darstellen und dem Litoral-Sehatten reeht kontrar gegen
iiberstehen. Es ergibt sieh dies aus dem starken Zuriiektreten von Euspongia
innerhalb der Kleinhohlen. an deren Stelle Halichondria panicea maximale
Werte erzielt. Man vergleiehe hierzu die Tabellen Nr. I, IV und VI.

Zusammenfassung

In der vorliegenden kurzen Arbeit tiber die Poriferen des Untersuchungsgebietes
wurde gezeigt, dass es mit Hilfe der T auchmethode moglich ist, bisher noch unzugang
liche unterseeische Biotope, vor aHem aber unterseeische Hohlen, relativ leicht zu bear
beiten. Es wurden die im Untersuchungsgebiet gefundenen Poriferenarten hinsichtlich
ihrer Verteilung beschrieben und an Hand des gefundenen Materials Vergleiche, so
weit dies zulassig war. zwischen Litoral. Litoral-Schatten. Hohleneingang, Hohle und
Kleinhohlen durehgeftihrt. Es ist nur zu wiinschen. class diese begonnene Arbeit durch
weitere Untersuchungen ausgebaut wird. da es sich bei den Poriferen urn die Haupt
bestandsbildner der unterseeischen Hoblen handelt.
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kaum mit der iibngen Hohle kommuniziert und dahei plankton- (nahrungs-) arm 

wird und mehr noch, dass bei hohem Seegang die im Stollen auslaufenden 

Wogen Spitzengeschwindigkeiten erreichen und eine starke mechanische Bean- 

spruchung darstellen, der nur sehr resistente Formen widetstehen konnen. 

Nach der qualitativen Aufschliessung der einzelnen Proben haben sich for 

manche Arten typische Verbreitungsbander ergeben. Sie kommen dort entweder 

ausschliesslich vor oder haben da ihr Mengenmaximum. Die Ziffern bedeuten 

Eingangsabstande in Meter. 

Tuberella und Halichondria sind typisch for 2-4 

Hircinia, Euspongia und Reniera for 3 

Sycon und Penates for 4-5 

Lithistidae for 5-10 
Die anderen Arten waren entweder recht gleichmassig verteilt oder kamen 

zu selten vor. 

Boden-Wand-Decke-Vergleich : Bei der Betrachtung 

der Fig. 5 fallt zunachst eine starke Bevorzugung des Bodens der Hohle 0/39 

ins Auge. Man darf sich jedoch nicht tauschen lassen. Die hohen Werte werden 

vor allem von der grossen Druse der Probe LVI verursacht. An der Wand sind 

die Arten weitaus gleichmassiger in grosseren Quanten vertreten. Aus mecha- 

nischen Griinden ist naturgemass der Boden am ehesten zum Tragen grosser 

Schwammkorper pradestiniert, jedoch konnen hier haufig andere Faktoren, wie 

Sedimente und Geschiebe, lebensfeindlich wirken. Am schlechtesten ist die 

Decke besiedelt. Halichondria ist iiber alle drei Zonen gleichmassig verbreitet 

und stellt eine ahnliche Verbindung her wie in der Horizontalen Euspongia von 

der Sonnen- zur Schattenregion. 

Grosshohle-KIeinhohle-Litoralschatten: Unter- 

suchungen an Kleinhohlen haben gezeigt, dass diese sich faunistisch (beziiglich 

der Poriferen) sehr eng an die Grosshohle anschliessen, jedoch noch einen viel 

extremeren Typus darstellen und dem Litoral-Schatten recht kontrar gegen- 

iiberstehen. Es ergibt sich dies aus dem starken Zunucktreten von Euspongia 

innerhalb der Kleinhohlen, an deren Stelle Halichondria panicea maximale 

Werte erzielt. Man vergleiche hierzu die Tabellen Nr. I, IV und VI. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden kurzen Arbeit iiber die Poriferen des Untersuchungsgebietes 
wurde gezeigt, dass es mit Hilfe der Tauchmethode moglich ist, bisher noch unzugang- 
Iiche unterseeische Biotope, vor allem aber unterseeische Hohlen, relativ leicht zu bear- 
beiten. Es wurden die im Untersuchungsgebiet gefundenen Poriferenarten hinsichtlich 
ihrer Verteilung beschrieben und an Hand des gefundenen Materials Vergleiche, so- 
weit dies zulassig war, zwischen Literal, Litoral-Schatten, Hohleneingang, Hohle und 
Kleinhohlen durchgefuhrt. Es ist nur zu wiinschen, dass diese begonnene Arbeit durch 
weitere Untersuchungen ausgebaut wird, da es sich bei den Poriferen um die Haupt- 
bestandsbildner der unterseeischen  Hohlen handelt. 
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Riassunto

Nel presente lavoro sUI Poriferi delle GroUe del Golfo di Napoli si dimostra
come. sommozzando. sia reso relativamente facile 10 studio biotopico delle zone e
delle caverne sottomarine.

Vengono inoltre descritte diverse specie di Poriferi ivi raccolte. e. per quanta
possibile. il materiale rinvenuto viene ripartito in forme proprie del litorale. in ombra.
den'entrata delle caverne e di caverne grandi e piccole. e Ie varie forme comparate
fra di Ioro.

Si auspica infine che questa ricerca iniziata venga continuata. poiche i Poriferi
rappresentano la fauna principale delle caverne sottomarine.
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Splegazlonl delle tavole fuori testa

TAV. XII

Flc. 1. - Hohlenstollen mit Lithistiden.

Flc. 2. - Renieridae - Art nicht niiher bestimmt - am Boden der Hohle 0/39.

TAV. XIII

Flc. I. - Hircinia spec.

Flc. 2. - Haliehondria panieea.

Flc. 3. - Reniera era/era in Vergesellschaftung mit Euspongia.

Flc. 4. - Spiras/rella ibis/ella/a.
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Spiegazioni delle tavole fuori testo 

TAV. XII 

FlC.  I. - Hohlenstollen mit Lilhistiden. 

FlG.  2.  - Renieridae — Art nicrit  naher  bestimmt — am Boden  der  Hohle 0/39. 

TAV. XIII 

FlC.  I. - Hircinia spec. 

FlG. 2. - Halichondria panicea. 

FlG. 3. - Reniera cratera in Vergesellschaftung mit Euspongia. 

FlG. 4.  - Spirastrella bistellaia. 
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