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Einleitung

Seit sieh in del' letzten Dekade, dank del' 1ethode del' wissenschaftlichen
Taueherei, das Interesse mariner Litoralforsehung auf den Lebensraum Hohle
konzentrieren konnte, haben gleichzeitig mehrere Autoren die charakteri
stische, oft dominierende Rolle del' POI'iferen erkannt (RIEDL 1956, SARA
1958, ABEL 1959, RIEDL 1959, Russ u. RUTZLER 1959, VACELET 1959).
Heute hat die betrellende Literatur, zumiudest fur den mediterl'anen Raum
(Umgebung von Marseille, Golf von NeapeI, SW-Adria, NO-Adria), bereits
beaehtliehen Umfang erreieht. Die okologischen Fragestellungen treten mehr
und mehr in den Vordergrund und begiunen nunmehr von del' 1essung und
Registration physikalisehel' Faktoren bestinllnt zu werden (FORSTNER u.
RDTZLER 1965).

Einen del' ersten Sehritte zur Erkuudllng dieses bislang unzllganglichen
Lebensraumes llnternahm eine Gmppe ambitioniel'ter junger Biologen im
Rahmen del' "Osterreiehisehen Tyrrhenia-Expedition 1952". Ihr Einsatz wurde,
tl'otz del' groBen finanziellen und technischen Hiirden des Naehhiegseuropas,
von reiehen wissensehaftliehen Resultaten beIohnt. Die Einzelergebuisse sind
laugst publiziert, Resume und Konsequenz erl'eiehten den Umfang einer lTlO

nographischen Darstellung des Lebensrallmes HohIe, die der damalige Expe~

ditionsleiter kiirzlich dem Druck ubergeben hat (RIEDL 1965).
Natiirlieh konnten au der Expedition, aus ftnanzieUen Griinden, nieht

Spezialisten fiir aIle Tiergmppen teilnehmen, zudem standen solehe nieht jc-
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weils WI' Verfligung. So geschah es, daB die POl'iferen, del'en bedeutende Stel
lung innerhalb des Fallnengefliges einer Hohle damals gae nicht zu ermessen
war, von Expeditionschemiker Dr. K. Russ (del' die meisten groBeren Seden
tarier hetreute) nur am RamIe mit allfgesammelt und konserviert wurden. Die
an Ort und Stelle mit mangelnder Litemtur durchgeHihrten Bestimmungen
trugen den Charakter des VorJauGgen. UnglLicklicherweise ging das konser
vierte Schwammaterial verlmen, so daB ich, dem die morphologische Beaehei
tung und okologische Auswel'tllng spateI' anvertraut wurde, hiI' den systema
tischen Teil allein auf die Felclnotizen des Dr. Huss angewiesen war. Trotz
dem woHten wir nicht verabsaumen, unseren Fachkollegen die untergetauch
ten Hohiengebiete des KListenstreifens a]s einen del' mit Poriferen am dich
testen besiedelten Hegionen des "Veltmeeres vorzustellen (Huss u. HUTZLER
1959).

Ich habe inzwischen vel'sucht, den damals heschrittenen Weg, wenn auch
anderoI'ts, weiterzuverfolgen..Es konnten nahere Aufse-hllisse libel' Systematik,
Okologie und Biologie diesel' Tiergruppe (HUTZLER u. SARA 1962, HUTZLER
1965 a u. 1965 h), sowie uber die Organisation und Klassifizierung des neu
erforschten Lebensraumes (HUTZLER 1965 c) gegeben werden.

1m vergangenen Sommer hatte ich Gelegenheit, das Wirkungsgehiet del'
Osteneichischen Tyrrhenia-Expedition am Kap von Sorrent aufzusuchen. 1m
Vordergrund stand del' vVunsch, die Identitat jener Schwamme zu iiberprufen,
die 1952 als "Lithistidae" im Probenprotokoll aufgenommen worden waren.
Es hestand namlich die Vermutung, daB es sich um Petrobiona massiliana
handeln musse, seit Dr. H. HIEUL (vVien) einige Exemplare dieses "lehenden
Fossils" bei Dr. J. VACE'LET (Marseille) gesehen hatte. Ungewohnlich schlechte
Witterungsverhaltnisse ermoglichten mil' leider nul' einen zweistlindigen Be
such jener GroBhohle ("TufIo-TufIo", Ost/39), die im Zentrum del' damaligen
Untersuchungen gestanden war. Trotzdem gestattete mil' diesel' Aufenthalt die
Anfertigung einiger Fotografien und die Sammlung del' auffalligsten Schwiimme
fur spatere Auswertung. Auf Grund diesel' ist es mil' nun moglich, eine Hevi
sion und Erganzung des systematischen Teils del' Arbeit von 1959 vol'zulegen
und einige Worte uber die Faunenkonstanz eines Lehensraumes (innerhalb
des Zeitraumes von 12 Jahren) anzuschlieBen.

Meinen Kollegen Dr. H. FORSTNER und A. ANTONIUS danke ieh fiir die
tatkraftige I-Iilfe bei del' Aufsam~lung, die, bei stromendem Hegen und schwe
reI' Brandung, nur mit betriichtlichem korperlichem Einsatz durchzuJ'Lihren
war. Hen P. MEHOFER hat durch Anfel'tigung del' Abb. 6 auf bewiihrte Weise
zu diesel' Arbeit beigetragen.

Untersuehungsgebiet

Das Untel'suchungsgebiet del' Osterreichischen Tyrrhenia-Expedition um
faBte die steile Felskiiste zwischen Sorrento und Massalubrense, am SLidaus
gang des Golfs von Neapel. Die Hohle TufIo-TulIo (Expeditionsnummer Ostl
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Marina di Puolo

o
I

100 200m

Punta di Sorrento

o 5 10 km

Abb.1. K31,te des Untcl'suchungsgebieles im Golf von Neapel mit Lagc del' Hollie TufCo-Tullo

Abb. 2. Grundrill del' Hoble Tuflo-Tuffo mit Hauptproben von 1%2 (sehwarze IGistehen) uud Nebeuproben
von 1964 (weH3e IGi.stchcn). Die diinne Ljlue bezeichnet den Verlauf del' Luftkuppe
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39) ist von Capo di Sorrento zu erreichen, etwa 250 m ostlich des Bagno della
Regina Giovanna (Abb. 1). Sie besitzt zwei Eingange, deren ostlichcr bei Ebbe
von del' vVasserJinie allgeschniLten wird; beide munden in groBe Raume, die
durch zwei Tunnel in Verbindung stehen und in einen gemeinsamen Stollen
auslaufen (Abb. 2). "'her dem ostlichen H6hlenraum und dem Stollen befindet
sich eine Luftkuppel, die dem Taucher bei ruhiger See das Atmen gestattet.
Del' GroBteil .del' \Vande und Decke ist mit machtigen Drusen von Balanus
perforatus hedeckt (Abb. 3). Ah del' Schattenalgenzone (Udotea - Diclyopte-

Abb.3. Dl'lIse von Balanus pcr!of'aLus all del' \\'and von SUllIe t

I'is) des Eingangs dominieren in den vOl'deren und miuleren IIohlenteilcn
mas ige chwammgemeinschaften (lrcinia orOS - Haliclona cra/era, Pelrosia
ficiformis) , die Bryozoe iIlyrio;;own lruncalum und die Anthozoe ASlroides
calycularis. Die abgeschlifTenen \Vilnde und del' Boden des Stollens sind fast
ausschlieBlieh von Pelrobiona massiliona und del' Anthozoe LeplOpSatnmin.
microcardia besetzt.

Aus Abh. 2 ind auch die auf Schwamme unlel'suchten Probenorte zu er
sehen. Schwarze Kiistchen mit romischen Zahlen bezeichnen die llauptproben
del' Expedition von 1952, weiBe Kastchen mit arabischen ZilIel'l1 hinter dem
Buchstahen K die Nebenproben der lelzten Untersuchung. Die Tabelle (Abb. 4)
zeigt Bestandsbildner und Position del' Proben.
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Eingangs- Decke ... D
Probe Nr. Tiefe (m) abstand (m) Wand ... W Bestandsbildner

Boden ... B

XLVII 1,0 0,5 D Balanus- Leptopsammia
XXX 2,0 1,7 W Spongia - Balanus
XXXI 1,0 2,0 W Balanus per/oratus
XLI 1,0 2,2 W Balanus- Lithodomus
XXXIX 1,2 2,5 B Balanus -Petrosia
LVI 2,5 3,0 B Spongia- Tuberella
XL 0,8 3,0 D Balanus per/oratus
XLIII 0,3 3,5 W Balanus - Dstrea
XXXVI 1,2 3,5 W Balanus- Petrosia
XLII 2,0 3,5 B Balanus per/oratus
XLV 1,0 4,0 D Balanus- Petrosia
XXXIII 0,5 4,2 W Balanus- Penares
XLVI 0,5 4,2 W Balanus -Petrosia
XLIV 0,3 5,0 W Spongia- Lithodomus
XXXII 0,5 5,0 W Penares~Balanus

LVII 0,8 10,0 W Leptopsammia- Petrobiona
K1 2,0 1,0 W Balanus-Spongia
K2 1,5 . 1,5 W Balanus per/oratus
K3 2,5 1,7 B lrcinia-Haliclona
K4 1,0 2,0 W Balanus- Lithodomus
K5 0,6 2,0 W-D Balanus per/oratus
K6 0,8 2,8 W Balanus per/oratus
K7 0,6 4,0 W Balanus per/oratus
K8 0,7 4,5 W Balanus-Ircinia
K9 0,5 5,0 W lrcinia- Lithodomus
K10 0,7 8,5 B-W Leptopsammia- Petrobiona
Kll 0,8 10,0 B-W Petrobiona- Petrosia
K12 0,8 12,0 B-W

I
Petrobiona- Petrosia

Abb. 4. Tabelle del' Pl'obcnpositiollcn lind Bestandsbildner

Diskussion del' Arten

Calcispongiae

Homocoela

Leucosoleniidae:

Clathrina coriacea (MonL). (1959 nieht registriert2.) Proben: ]U, K2, K3,
K4, K10, K11. Meist kleine weiBliche Exemplare, ell1lge darunter allch mit
Tetractinen.

2 ,,1959 nieht ]'egistriert" bzw. "Syn. 1959:
und RVTZLER 1959.

" bezichen sieh auf die Arbeit Russ
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Heterocoela
ycettidae:

Sycon elegans (Bowel'b.). (Syn. 1959: S. Cfuadrangulatwn.) Proben:
XXXI, XXXII, XXXIII, XLIV, XLV, XLVI, K1, KJO, K11. Br&unlich, bi&
12 mm hoch, im Unterwuchs von Balanus-Drusen.

Leuconiidae:
Leuconia solida (0. Sr11m.). -(Syn. 1959: Leucandra cmninus.) Proben:

XXVI, XXXIX, XLIII, XLV, K1, K2, K5, K8, K10, K11. Sehr frequent, je
doch nul' kleine Exemplare, im nterwudl yon Balanus-Drusen.

Pharetronida
Iurrayonidae:

Petrobiona massiliana Vacelet u. Levi. (Syn. 1959: "Lithistidae".) Proben:
XXXII. XXXIX, XLV, XLVI, LVII, K8, K10, IU1, K12. ObwohL bel'eits
1952 von del' Tyrrhenia-Expedition gesammelt, wurde diesel' interessante
FuncL damals leider nidlt erkannt. Das Pl'otokoH-Pseudonym "Lithistidae"
war elurdl die harte Konsistenz del' Tiere gegeben. Del' VerI ust des Materials
vereitelte nahel'e Untersudlu.ngen. Die El'stbeschreibung del' Art, gefunden in
einem finstel'en Hohlentei Lim GolE von Marseille, erfolgte durdl VACELET u.
LEVI (1958).

Abb. 5. Unlcnnlsscl'-Au(llahme vou Petrobiona massiliana an del' \Yand des Slollens (Pl'obcool't K 11)
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Das Yodiegende Material beinhaltet zahlreiche Exemplal'e aus Halbschat
ten- und Schattenzonen del' Hohle (Abb. 5). Die Slandorte waren dUl'chwegs
slal'ker 'vVa serbewegung ausgeselzt, vornehmlich im hinteren Teil des Stol
len, wo die Art bestandsbildende Bedeutung edangt. Die krusligen bis buckel
formigen Exemplal'e (wenige mm bis 2,5 cm Hohe) sind an ihren lebenden
Teilen weiB. An meist kon ischen Erhebungen liegen tel'minal die Oscula
(Abb.6).

Die Spikel: a) Tl'iactine, mehl' odel' wenigel' unregehnaBig, auch sagittal.
Die tl'ahlen, manchmal geschlangelt, messen 45-300 pm X 15-48 IJ-m (Lange
ab Schnittpunkt del' Stl'ahlenmiltelJinien X Breile an del' Basis) (Abb. 7 a).

b) Gabelformige Triactine, meist mit rudimenlarem 4. Strahl, manchmal
leicht bedornt. Gesamtlange: 75-130 IJ-m, trahlbreite an del' Basi: 6-8,u;m
(Abb. 7 b).

b

Atb. 6. Habitus von Pelrobiona ,nassiliana (a), lrcitlia or08 (b). abgeslOl'bene~' Teil del' Pel,l'olJiona (c),
Balanus per!oratus (d) lind Cliona celata (e)

c) KreuzWrmige Tell'actine, Gesamtlange X -bl'eile X Stl'ahlenbreite an
del' Basis: 130-250 ,urn X 80-135 ,urn X 7,5-18 IJ-m. Manche haben einen
A....'Cialstl'ahl verki.i.l'zt (Abb. 7 c).

d) iVIinodiactine, bedornt, zwei Sorten: schlanke, bajonettfOrmige (30 bis
65 IJ-m X 2-4 IJ-m); gedruogene, bis keulenfol'mig (23-5 IJ-m X 7,5-10 IJ-m)
(Abb. 7 d).
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a

...

b

A..bb.7. Spikel von Petrobiolll1 masssilianQ. 3 TI'i.3cline, b gabcHol"mige Tri-(Tetr-)actillc, C kl'cuzWrnlige
TetracLinc, d l\'1icrodiactine

Zwischen den kleineren, sagittal en unci den gabelformigen Triactinen gibt
es manche Ubergange, cbenfalls zwischen den kreuzfol'luigen und den gabel
formigen Tetl'actinen.

Die Position des Jucleus in den Choanocyten ist apical, del' Kragen fla
schenformig (Abb. 8 u. 9).

SARA (1963) beschreibt eine zweite Art, P. incrustans, aus einer Hohle
Siiditaliens, dercn Giiltigkeit jedoch von VACELET (1964) angezweifelt wird.
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Abb,8 Abb, 9

Abb.8. Ausschnitt einer Gei13elkcunmer von Petrobiona tnassiliana.

Abb. 9. Zwei Choanocylcn vou Petrobiona Inassiliana, der Kel'n liegt apikal , die KI'i.igcn haLcn FJaschcnrOl'lll

BetreITend Form (Juuslig) lIDll Spikulation (z. B. bedornte gabelfol'mige Skle
ren) zeigen die Exemplare au dem tyrrhenischen Meer manehe ULergange Zll

P. incrLlstans. Er tere diirfte allein del' starken vVasserexposition ~es Stand
Ol'ts zuzuschl'eiben sein, letztere ist genugend variabel, wie auch das Vorkom
men von Iacrodiactinen in einigen Exemplaren VAGELETS und die klumpi
gen Microdiactine in den meinen zeigen. Die als vie1 bedeutender gellende
Frage del' Position des Choanocytenkerns konnte auch ich nicht einw::mcIl'l'ei
Jdaren, obwohl mil' Dr. M. ARA (Bari) freundlicherweise 2 Stucke seines Ma
terials iiberlassen hatte. i\Ioglicherweise hat sagat' del' physiologische Zustand
d r Zelle bei del' Fixierung EinIlul3 auf die Lage des Nucleus.

In del' abgestol'benen Basi einigel' det' Tiel'e wal'en die Bohl'schwi:ilnme
Thoosa mollis und Alectona millll1'i anzutl'eITen. Del' Polychnet Po/vclora sp.
dUI'chsetzte zudem zahlreiche, auch leb nde Exemplal'e mit seinen Rohren.

Demospongiae

Tetractinellida

Geodiidae:
EryltLS cliscophol'Es (0. Schm.). (Syn. 1959: TriaLe cliscophora.) Proben:

XLIII, XLVI, K9, K10, K1i. O~ker bis schwarzgraue Krusten, maJ3ig hauJig.
Caminus 'Vulcani O. Schm. (Syn. 1959: C. 'V.) Probe: XLII.

Stellettidae:
Penares helleri (0. Schm.). (Syn. 1959: P. h.) Proben: )G'(VI, )GU,

XXXII, XXXIII, XXXIX,. XLII, XLIIl, XLIV, K10, 1<11. Dunkelbraun, luu-
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stig bis massig. Frequent, erreicht an geschiitzteren Orten des Halbschattens
auch hohe Dominanzwerte.

Stelletta grubii O. Schm. (Syn. 1959: S. g.) Proben: XXXI, XL, XLIII,
XLVI, XLVII, K5. Kleine weiBliche Exemplare, in Spaltriiumen zwischen Ba
laniden eingewachsen.

Asterostreptidae:

Poecillastra compressa (Bowerb.). (5yn. 1959: Pachastrella c.) Proben:
XXVI, XXXIII, XL, XLIIJ, XLV, XLVI, XLVII. MiiBig hiiufig, mit kleinen
Mengen.

Theneidae:
Thenea muricata (Bowerb.). (Syn. 1959: T. m.) Proben: XLV, LVI.

Samidae:

Sa/nus anonyma Gray. (1959 nicht registrierL) Probe: Ki. Kleine Exem
plare in Bohrschwammlochern. Neu fiir den mediterranen Raum.

Homosclerophorida

Plakinidae:
Plakina trilopha Schulze. (19<>9 nicht l'egistriert.) Proben: K10, lUi. We

nige kleine Polster an Balanus.

Plakortis simplex Schulze. (1959 nicht registriert.) Probe: K8. Ein kleines
Poistet' an Balanus.

Corticium candelabrwn O. Schm. (1939 nicht registriert.) Proben: K10,
lUi. Ein ldeines Polster an Balanus.

Chondrosiidae:

Chondrosia reniform is Nardo. (Syn. 1959: C. r.) Proben: XXX, XLII, K8,
K9. MiiBig hiiufig, in kleillen ~lengen.

Had"omel'ina

Polymastiidae:

Aaptos aaptos (0. Schm.). (Syn. 1959: Tuberella a.) Proben: XXXI,
)G"'(XII, XL, XLI, XLVI, XLVII, LVI. Dominant in Halbschattengebieten.

Tethyidae:

Tethya aurantiwn (Pallas). (1959 nicht registriert.) Probe: K9. Ein klei
nes Exemplar zwischen Balauiden.

Timeidae:

Timea fasciata Tops. (19S9 nicht registriert.) Pi'oben: K10, K11. Mehrere
kleine Krusten an toter Basis von Petrobiona.
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Spirastrellidae:

Spirastrella cunctatrix O. Sehm. (1959 nieht registriert.) Proben: K2, K3,
K4. lVIehrere Exemplare an del' \Vand nahe dem Hohleneingang.

Diplastrella bistellata (0. Schm.). (Syn. 1959: Spirastrella b.) Proben:
XXVI, K3, K4. Kleine Krusten an Balaniden.

Clionidae:

Cliona celata Grant. (Syn. 1959: C. c.) Proben: XXXII, XXXIII, XLII,
XLIII, XLVII, LVI.

Cliona tremitensis Sara. (1959 nicht registriert.) Probe: K8. Dies ist del'
zweite Fundort del' aus del' Adria bekannten Art.

Cliona viridis (0. Schm.). (Syn. 1959: C. ~-,.) Proben: XLVI, XLVII.
Thoosa mollis Volz. (1959 nieht registriert.) Proben: K2, K10, K11. 1m

Gestein und in toter Basis von Petrobiona bohrend.
Alectona millari Carter. (Syn. 1959: A. sp.) Proben: XL, K10, K11. In

toter Basis von Petrobiona bohrend.

Suberitidae:
Rhizaxinella pyrifera (Chiaje). (Syn. 1959: R. p.) Proben: XXX, XXXI,

XLII.
Terpios fugax Duch. u. Mich. (1959 nieht registriert.) Peaben: K3, 1\.4,

K9. Kleine Krusten auf und zwisdlen Balaniden.

Halichonchina

Axinellidae:
Axinella ~-'errucosa O. Sehm. (Syn. 1959: A. ~).) Proben: XLII, LVI. vVe

nige kleine Exemplare.
Hemimycale columella (Bowerb.). (1959 nieht registriert.) Probe: K2.

Eine kleine Krusle zwischen Balaniden.

Halichondriidae:
Hymeniacidon sanguinea (Grant). (Syn. 1959: [-1. s.) Probe: XL.
Ciocalypta penicillus Bowerb. (Syn. 1959: C. p.) Proben: XL, XLII.

Astraxinellidae:

I-Ialicorte:x: loricata Sara. (1959 nieht registriert.) Probe: K10. Ein ldeines
sehwarzliehes (Allwhol) Exemplar an Basis von Petrobiona.

Poecilosclerina

lVIyxillidae:

Crambe crambe (0. Schm.). (1959 nieht registriert.) Probe: K5. Ein Exem
plar auf toten Balaniden.

Hymedesmiidae:

Hymedesmia versicolor Tops. (1959 nieht registriert.) Proben: K2, K5,
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K7, K9. Zahlreiehe kleine Krusten auf und zwischen Balaniden.
Hymedesmia zetlandica Bowerb. (5yn. 1959: H. z.) Probe: XLV.

Clathriidae:
Microciona toxima;or (Tops.) .. (5yn. 1959: M. prolifera.) Probe: LVI. 5i

ribelli (1960) identifiziert die von Vosmaer (1933) aus dem Golf erwahnte M.
prolifera als M. toxima;or.

Agelasiidae:
Agelas oroides (0. Schm.). (1959 nicht registriert.) Proben: K10, Kit,

K12. Niedere fahlrote Polster an del' Wand des stark bestromten Stollenendes.

Haplosclerina

Haploscleridae:
Petrosia ficiformis (Poiret). (SYn. 1959: P. dura, "Halichondria panicea".)

Proben: XXVI, Xt'\:X, XXXI, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLV, XLVI,
LVII, K1, K2, K3, K4, K10, Kl1, K12. Art mit groJ3ten Frequenz- und Domi
nanzwerten.

Haliclona cratera (0. Sehm.). (Syn. 1959: Rcniera c.) Proben: XXX, LVI,
K3, K4, K5. Erreicht Mengenmaxima am Boden in Eingangsnahe. 1st meist
auf Ircinia oros, oft auch auf I. spinosula und Petrosia ficiformis wachsend zu
finden.

Haliclona viscosa (?) Sara. (1959 nieht registriert.) Probe: K1. Kleines
Exemplar in Gesteinsspalte. Wegen Fehlens des typischen Habitus nieht ganz
eindeutig bestimmbar.

Keratosa

Dysideidae:
Dysidea frclgilis (Montagu). (Syn. 1959: D. sp.) Proben: XLV, LVI, LVII,

K1, K5, K9. Bisweilen durchwaehsen von SLephanoscyphus sp. (Scyphozoa).

Spongiidae:
Spongia officinalis L. (Syn. 1959: Ettspongia sp.) Proben: XXX, XLI,

XLIV, LVI, K1, K2, K3, K4. Nieht selten in Halbsehattenzone.
Spongia virgultosa (0. Sehm.). (1959 nieht registriert.) Probe: K1. Ein

Exemplar an del' Basis toter Balaniden.
Ircinia fasciculata (Pallas). (1959 nieht registriert.) Probe: K1.
Ircinia oros (0. Schm.). (Syn. 1959: Hircinia sp.) Proben: XLIII, XLIV,

XLVII, K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, Kg, K10, K11. Haufig und dominant in
allen Hohlenteilen. Oft iiberwaehsen von Haliclona cratera.

Ircinia spinosula (0. Sehm.). (Syn. 1959: Hircinia sp.) Proben: XLIII (?),
XLVII (?), K3, K4, K5, K7, K9. Massige Exemplare an Wand und Boden.
Oft iiberwaehsen von Haliclona cratera.

Verongia cavemicola Vaeelet. (Syn. 1959: Aplysina sp.) Probe: XLII.
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Die voranstehende Lisle fuhrt aUe bisher in del' Hohle TlIfl'o-TufIo (Ost!
39) allfgesammelten Arlen an. Viele davon kamen natlirlich allch an ander'en
Standorten VOl', die das Probenmaterial del' Tyrrhenia-Expedition einbezog
(KleinhOhlen [Khl, besonnte [L] und beschattete [Ls] Phytalbestande). Nur
vier Arten karnen ausschlieBJich in solchen von mil' nicht kontrollierlen Ver
gleichspr'oben VOl': Pachymatisma johnstonia (Ls) = ?, Cydonium muelleri (L,
Kh) = Geodia cydoniwn (Jam.), Bu,baris sp. (Ls) = ?, Ceratosa sp. (L) =

Cacospongia (?).

Konstanz elner Hohlenfauna

Wie aus del' Einleitung hCI'vor'geht, bestand bcim letzten Besuch del'
Hohle Tufl'o-TufIo keine Gelegenheit, die quantitative Probenentnahme del'
Expedition von 1952 zu wiedel'holen. Trotzdem war es interessant, die alten
Probenstell en wieder zu besuchen, da an diesen die Bestande in Flachen VOll
1/16 m2 vollstandig abgetragen wOl'den wal'en. Nirgendwo konnten Spuren
diesel' Tatigkeit wiedererkannt werden.

Fallnistische Veranderungen in cinem Biotop sind eine,'seits abhangig von
Anderung del' physikalisch-chemischen Umweltfaktoren, andel'erseits von Ver
schiebllngen biotischer Kral'teverhiiltnisse durch vel'schieden I'allende Aktivi
tats- und Reifeperioden. Erstere sind meist jahreszeitlich bedingt, konnen je
{loch fD,' weittragende Umstellungen del' Faunenbestande den Anstol3 gebel).
Die Frage del' interspezifischen Konkurrenz im rnaril1en Benthos als Folge del'
Vel'anderung eines abiotischen Faktor, niimlich del' Substratbcweglichkeit, hal
HUTZLER (1959 c) behandelt. Besonders deutlich wer,den diese Probleme bei
monospezifischen Massenenlwicklungen sessileI' odeI' semisessiler' Organismel1
hei Einll'eten extremer UmwelLbedingungen odeI' durch lmgewohnlich ge
ddinglen Larvenfall. Diese finuet erst bei Raummangel, und da nul' nach
Scheitern mannigfaltiger Umgehungsversuche ihre Limitienll1g (CASPERS
1964).

Von kurzzeiligen, jalU'eszeitlich bedingten Vel'iindcrungen in marinell
Hohlen wissen wir nul' sehr' wenig, da sie uns meist nul' in den Sommermona
len zuganglich sind. Selbsl da stOl3t man auf erhebliche methodische Schwie
l'igkeiten, wenn man orlliche Faunenvel'anderungen mit UmwelLfaktoren in
Bcziehung bringen will.

Langjiihrige Faunenveriindemngen konnte RIEDL (1959) am gleichen
Untersuchungsort an Hydroiden studieren (Vierjahl'espel'iode). Es zeigte sich
,eine Verschiebung del' siebengliedr'igen StafIel von Faunenbezi,'ken, die durch
verstarkte Wasserbewegung (vorangegangene stlirmische POl'iode von Jahl'cs
zeiten) erklart win!.

Envar'tul1gsgemal3 waren keine solchen gl'oBriillmigen Ver'iindel'Ungen bei
den Poriferen festzustellen. Es sind nicht so deutlich allsgepl'i:igte, von einze1
nen Arten bestimmte 'Zonen vorhanden. lrgendwelche Zonierllngen sind weni
ger von del' vVasserbewegung als von Licht und Sediment beeinflul3t. Ersleres
bestimmt die horizontale Staffelling in die Hohlentiefe, letzteres die Neigllng
,del' ausgewahlten Substrate (Boden - Wand - Decke) (RUTZLER 1965 a).
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In del' Halbschattcnzone del' eingangsnahen Wandc sind Sycon elegans,
Clathrina coriacea, Hemimycale columella, Petrosia. {icifonnis, Spongia of{ici
nalis und Ircinia oros vOl'hel'r chend. Die ischen der mittlercn und die hin
teren Hohlcnwum-\Vandteilc sind charaktel'isiert dueell die Arten Leuconia
solida, Penares helleri, Chondrosia reniformis, taptos aaptos, Diplastrella bi
stellata, Petrosia ficifol'lnis, Dysidea fragilis und Ircinia ol"os. Dcr einzige wirk
Iiell finslere Hohlenteil, niimlich das Stollenende, zcichnet sioh zudem, schon
bei leielllem Scegang. duech groBe Rasauz del' \Vassel'mas ·en aus. Hier halten
ieh nul' mehl' sch1' robuslc 1"o1'mco: Petrobiona massiliana, Agelas oroides,

Petrosia {iciformis und Ircinia oros. AIle Idcinen K"uslen WId Lu.el{emaumbe
wolmcr sind hier uusgeldammert, da filr sie vollig andcre mikroklimatische
Bedingungen gcllen. Ih" Schiel{sal ist ungewiB, sobald ie, inroige Plalzman
gels, aus den schiHzenden Fugcn emporwachsen.

Abb.10. lrcinia oros unci Haliclona crlLtera bildcn cine del' graBen Schwammdl'usen des eingnngsnahen
Boelens
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Del' Boden del' vorderen Hohlenteile ist, wo es die Scheuerwirkung des
Grobsediments zulaGt, mit groDen Schwarnmdrusen besetzt. Diese bestehen
primal' aus den Arten Peu'osia fieiformis, Spongia offieinalis, Ireinia oros und
I. spinosula. Auf diesen wiederum sitzt haufig Haliclon.a eratera, zuweilen aucb
Aaptos aaptos, Terpios fugax und Crambe erambe (Abb. 10). Obwohl Hali
clona eratera an Hohlenwanden auch allein angetrollen werden kann, ist sie
sehr haufig, auch in anderen Teilen des Iecliterl'&os, auf hcinien siedelnd zu
beobachten. 'Ioglicherweise wird hierrnit, bei Vorkornmen in Bodenposition
des Stillwassers, die schadigende \Virkung angehauItet· Feiosedimente vermie
den. Die Problerne interspezifi rner tJberwaehsungen werden jedoch anderswo
eingehend diskutiert (RUTZLER 1965 d).

Bei Vergleich del' Zonierung nach dem LichtgefaUe (grob Eingangsab
stand) und del' Boden: vVand-Deekenposition zeigen sieh also eioige Unter
schiede (Abb. 11), \Venn au6h keinesfalls so ausgepragt wie bei den Hydroiden.
Die Arten Petrosia fieifol'lnis und Ireinia oroicles sind extrem curyok.

Was die mehrjahrigen (zwolf Jahre) Veranderungen betrifft, erweist sieh
allgemein groDe Konstanz. Kleine ortli6he Verschiebungen innerhalb des Fau
nenspektl'ums wurden nul' an drei Stellen ollenbar. 1m Gebiet des ostlichen
Hohlel1l'aum-Bodens lmd am Begion del' westlichen Stollenwand hat Ireinia
oros die bestandsbildende Spongia officinalis ersetzt (Abb. 12), in StoUenmiue
und -ende hat si6h die quantitative Konzentration von Petrobiona massiliana
von del' westlichen Wand auf eine gegenLiber (ostli6h) liegende Boden-Wand-

chulter verlegt. In Unkenntnis del' VOl'angegangenen klimatischen Ereignisse
muD him' auf eine Deutung verzichtet werden. Die Arten Agelas oroicles und
Ireinia Ol'OS waren bei del' ersten Untm'suchung nicht vermerkt worden.

Halbschalten eingangsnaher
Wiinde
Schalten von Nischen und
hinferen Hiihlenwandteilen

Vol/scholten

Halbschatten und Schotten
der BOden

Von Schwiirrvnen nicht
besiedelt

Abb.11. Grundri6 der Hable Tufto·Tu.ffo mit chwammzonierung nach Eingangsabstand und Substratlage
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Abh. 12. lrcinia OI'OS als Bestandsbildner in del' Probe K 9

Zusarnmenfassung

In einer IIohle (TufTo-TufIo, Ost/39) del' Sorrentiner Steilktiste (Golf von
N eapel) wurden von del' "Osterreichischen Tyrl'henia-Expedition 1952" 27
Schwammarten gesammelt und ihre Verteilung untersucht (Russ u. HUTZLER

1959). Die durcll Vel'llist des konserviel'ten Materials mangelhaften Feldbe
stimmungen lieBen eine Revision wunscllenswert erscheinen, die anlaBliell
eines kurzen Besuws del' gleiwen Hohle (Sommer 1964) moglich wurde. Die
Tegistrierte Gesamtartenzahl erhohte Siell zudem auf 47. Hervorzllheben ist
~Ier Fund von Pel,robiona. massiliana, die SellOll das Probenmaterial von 1952
heinhaltete, abel' nicht beschriehcn wurcle.

Es gibt keine ausgepragten, von einer Art hestimmten Zonierungen wie
z. B. bei Hydroiden, jedoch gewisse Vel'~inderungen del' Fallnenzllsammenset
zllng nach dem LichtgeHille und del' Sllbstratslage (Decke - Wand - Boden).
Das Artenspektrllm erweist sich tiber einen Zeitraurn von 12 Jahren als kon
.stant, mit Allsnahme kleiner ortlicher Versclliebungen del' Dominanzen.
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