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Quantitative Untersuchungen am Meiobenthos 
eines Profils unterschiedlicher Sedimente 

in der westlichen Ostsee* 

~(/'. SCHEIBEL 

Zoologisches Institut der Universit~it Kid; Kiel, Bundesrepublik Deutschland 

ABSTRACT: Quantitative investigations on the meiobenthos of a profile comprising various 
sediments in the western Baltic Sea. The investigations conducted provide a detailed picture 
of the colonization pattern of meiofauna on various sediments in the western Baltic Sea. Each 
sample core had an area of 10 cm 2 _ 50 cm ~. Sampling was carried out by hand with the help 
of divers. The animals found were removed with a pipette, counted, (copepods were identified) 
and weighed to ascertain their biomass. The average density of individuals/m 2 varies, according 
to the type of sediment, from 300,000 to 1,950,000. Biomass was determined at 50 to 560 mg/m ~ 
(dry weight). The sediment structure was demonstrated to be very important for the com- 
position of meiofauna. 

E I N L E I T U N G  

Die vorliegenden Untersuchungen wurden im Versuchsgebiet Boknis Eck des Son- 
derforschungsbereiches 95 durchgefiihrt und sollen dazu beitragen, die in diesem Gebiet 
seit einiger Zeit laufenden physikalisch-chemischen, planktologischen und benthologi- 
schen Untersuchungen zu erg~inzen. Im Bereich Boknis Eck besteht die MSglichkeit, 
mehr oder weniger alle in der Kieter Bucht vorkommenden Sediment-Typen auf engem 
Raum zu untersuchen. Die Konsistenz der Sedimente reicht von Kies bis zu Schlick. 

Die bisherigen Arbeiten iiber Meiofauna im sublitoralen Bereich der Kieler Bucht 
hatten vor allem qualitativen Charakter (z. B. Ax, 1951, 1952; REMANr, 1933; KUNZ, 
1935; KLIr, 1929, 1950; HARTMANN, 1956; GrRLACH, 1958; BECKrR, 1970); quanti- 
tative Aspekte finden sich erst bei SCHEIBEL (1973) sowie SCHEmEL & NOODT (1975). 

Die vorliegende Arbeit soll die bisher gewonnenen Daten iiber die Meiofauna auf 
unterschiedlichen Sedimenten abrunden. Es werden quantitative Proben ~iber einen 
mehrmonatigen Zeitraum untersucht, die auf einem sublitoralen Profil enmommen 
wurden. Die Probennahme reichte yon M~irz 1973 bis Juni 1974. Fiir die Monate 
August, November und Dezember 1973 liegen aus technischen Grfinden keine Proben 
vor. Deshalb wird im Rahmen dieser Arbeit nicht auf den Jahresgang eingegangen, 
sondern es werden nut die Durchschnittswerte behandett. 

* Beitrag des Sonderforschungsbereiches 95, Nr. 86. 
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Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Besiedlungsmuster der Meiofauna. 
Augerdem wurde die Biomasse ermittelt. Detaillierter wird die Gruppe der Harpacti- 
coiden (Copepoda) behandelt. 

MATERIAL UND METHODE 

Auf vier Tiefenstufen (6-8 m; 12-15 m; 20-22 m; 26 m) wurden yon M~rz 1973 
bis Juni 1974 (mit Ausnahme der Monate August, November und Dezember) einmal 
pro Monat quantitative Proben entnommen. Als Markierung dienten die Begrenzungs- 
tonnen des Sperrgebietes. Die Sedimentkerne wurden yon Tauchern per Hand ge- 
stochen; jeder Kern umfagt eine Fl~iche von 10 cm ~- ~ 50 cmS. Zusiitzlich wurde 
jeweils eine parallelprobe gleicher Menge zur Bestimmung der Biomasse genommen. 
Die in 4prozentigem Formalin fixierten Probenkerne wurden durch Siebe yon 350 
und 53 # gesp[ilt und die Meiofauna abpipettiert. Die Ermittlung der Biomasse er- 
folgte durch direktes Wiigen als Trockengewicht. Die Proben wurden auf Filtern bei 
60°C zwei Stunden tang im Trockenschrank getrocknet. Zur Verfiigung stand eine 
Mettler-Feinwaage M5 SA. 

DAS UNTERSUCHUNGSGEBIET 
UND DIE VERTEILUNG DER SEDIMENTE 

Das Untersuchungsgebiet (,,Hausgarten") des SFB 95 liegt im Westen der Kieler 
Bucht am Ausgang der Eckernf6rder Bucht (Abb. 1). Eingeschlossen wird ein Bereich, 
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Abb. 1 : Lage des Sperrgebietes des Sonderforschungsbereiches 95 in der Kieler Budat 
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-,2 6 f/-9 , , , , / , , ,  
Tiefen in Pletern 

Restsediment mit Ger6llen 

Restsediment mit Rippetn > 40cm 

Sand 

Schlick 

Bereich der Probenentnahme 

Abb. 2: Sedimentverteilung innerhalb des Untersuchungsgebietes des Sonderforschungsbereiches 
95 im Ostseegebiet bei Boknise& (ha& WEFER und Tauchgruppe Kiel) 
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der etwa yon 6 m-22 m Tiefe reicht. Die Konsistenz des Sediments ist sehr unterschied- 
lich. Eine detaillierte Beschreibung der Sedimentverh~.lmisse im Gebiet des ,,Hausgar- 
tens" wurde yon W~FEI~ und Tauchgruppe Kiel (1974) gegeben (Abb. 2). Hiernach lie- 
gen die Medianwerte des Sediments his 12,5 m Tiefe bei 2,0-0,63 ram; yon 12,5-17 m 
Tiefe bei 0,4-0,31 ram; yon 17-23 m Tiefe bei 0,4-0,08 mm und tiefer bei 0,1 bis 
0,04 ram. Diese unterschiedlichen Sedimentqualitiiten beeinflussen entscheidend die Zu- 
sammensetzung der Meiofauna. 

P H Y S I K A L I S C H E  F A K T O R E N  

Auf~er der Sedimentverteilung werden als weitere anorganische Faktoren die Tem- 
peratur, Salzgehalt und Sauerstoffverteilung fiir den Zeitraum yon Januar 1973 bis 
Apri l  1974 beriicksichtigt, um das Bild der Verh~iltnisse im Untersuchungsgebiet zu ver- 
vollst~indigen. Die betreffenden Messungen wurden dutch YON BODUNGEN (1975) und 
die Gruppe Planktologie des SFB 95 durchgef~ihrt. Or t  der Messungen ist ein etwa im 
Zentrum des Sperrgebietes installierter Forschungsturm (Abb. 2). Erfaf~t wird ein Tie- 
fenbereich yon 0-20 m (Abb. 3 und 4). 

BESIEDLUNGSMUSTER U N D  BIOMASSE 

Das Besiedlungsmuster ~indert sich in charakteristischer Weise mit der Konsistenz 
des Sedimentes. Im flachen Bereich (6-8 m) auf sandig-kiesigen Sedimenten ist die 
Meiofauna sehr heterogen. Alle Gruppen sind mehr oder weniger stark vertreten, 

Tabelle 1 

Individuendichte und Biomasse im Vergleich auf den vier untersuchten Stationen 

~-Individuendichte/10 cm ~ 
Tiefe (m) 6-8 12-15 20-22 26 

Nematoden 178 414 1994 1078 
Harpacticoiden 89 58 1 - -  
Ostracoden 6 11 - -  - -  
Halacariden 12 16 - -  - -  
Tardigraden 5 1 - -  - -  
Gastrotrichen 10 5 - -  - -  
GesamtindividuenzahL/m 2 (£:Y) 300 000 505 000 I 950 COO 1 078 000 

~-Biomasse/10 cm 2 (Trockengewicht in rag) 
Tiefe (m) 6-8 12-15 20-22 26 

Nematoden 0,045 0,154 0,560 0,308 
Harpacticoiden 0,063 0,124 - -  - -  
Ostracoden } 
Halacariden 
Tardlgraden 0,042 0,072 - -  - -  
Gastrotrichen 
GC-Gesamtgewicht/m ~ 50 116 560 308 
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wenn auch die Nematoden dominieren. Mit abnehmender Korngr~e  und gleichzeitig 
zunehmender Tiefe bestirnmen die Nematoden zunehmend das Bild. In 26 m Tiefe 
(Schlick) wurden ausschliei~Iich Nematoden gefunden (Abb. 5). Dies steht weitgehend 
im Einklang mit fr~iheren Ergebnissen yon einigen Stationen unterschiedlichen Sedi- 
mentes in der Kieler Bucht (ScH~IBEL & NOODT, 1975). 

6 -8m Tiefe 12-15m Tiefe 

20- 22 m Tiefe 26 m Tiefe 

Nematoda ~ Harpacticoidea ~10s t racoda  

M .o,o o i oo D Oo , o,ric o 

Abb. 5: Prozentuale Verteilung der Meiofauna auf den untersuchten Stationen 

Die h/Schste Individuendichte und Biomasse wird auf den schlickig-feinsandigen 
Sedimenten und im Schlick erreicht. In diesem Bereich sind es, wie oben erw~ihnt, aller- 
dings fast ausschliefflich Nematoden (Tab. 1). 

Ostracoden, Halacariden, Tardigraden und Gastrotrichen wer~den hinsichtlich 
ihrer Biomasse zusammengefaf~t, da ihre jeweilige Individuenmenge f~ir eine hinrei- 
chend exakte Gewichtsbestimmung nicht ausreichte. 

MERKMALE DER HARPACTICOIDEN-FAUNA 

In der Kieler Bucht werden durch Harpacticoiden bevorzugt die gr~Jber-sandigen 
Sedimente besiedelt. Nut in diesem Bereich sind nennenswerte Individuenzahlen zu 
verzeichnen. Schon auf schlickigem Feinsand (20 m Tiefe) nimmt die Zahl der Tiere 
sehr stark ab. Entweder enthielten die Probenkerne nur wenige oder einzelne Exem- 
plare, welche allerdings fiir dieses Sediment charakteristisch sind. Zu nennen sind bier 
z. B. Danielssenia typica BOECK, Laophonte brevifurca SARS, (neu fiir die Kieler Bucht), 
Laophonte thoracica BO~CK. BSden dieser Sedimentqualit~it sind in einem grSi~eren 
Areal in der Kieler Bucht yon BECK~I~ (1970) nach qualitativen Gesichtspunkten aus- 
fiihrlicher bearbeitet worden. 
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I m  flacheren Bereich (ca. 6 -15  m Tiefe) zeigt  die H a r p a c t i c o i d e n - F a u n a  typische 

Formen ,  die mehr  oder  weniger  s t a rk  an  reine Sande  gebunden  sind. En t sp rechend  dem 

wei t re ichenden  S p e k t r u m  der  Korngr~Sf~en ist auch die Pr~isenz sandtypischer  A r t e n ;  

im gesamten Tiefenbereich s ind sowohl  A r t e n  des fe ineren,  homogenen  Sandes  als auch 

gr6beren  Sandes ve r t re ten .  Es i iberwiegen Ar ten ,  die grSberen  S a n d  ( M e d i a n w e r t  ca. 

0 ,6-1 ,0  mm)  bevorzugen ,  wie z. B. A m p h i a s c o i d e s  debi l is  GIES~RECHT, P a r a m p h i a s c o p -  

sis Iongirostris  (CLAUS), A m p h i a s c u s  m i n u t u s  (CLAtSS) sp. I LANe, I n t e r m e d o p s y l l u s  

in t e rmed ius  T. & A. SCOTT, Mesochra inconspicua (T. SCOTT), Asel tops is  in t e rmed ia  

T. Scow"  und  Pi l i fera  gracilis (T. ScoTT). A r t e n  wie Hast igere l la  tenuiss ima (KLIE), 

E v ansu la  p y g m a e a  (T. ScoTv)  u n d  K l i o p s y l l u s  holsat icus  KUNZ, die fiir feineren,  

Tabelle 2 

Abundanz der gefundenen Harpacticoidenarten auf den vier untersuchten Stationen 

Tiefe (m) 6-8 12-15 20-22 26 

Hastigerella tenuissima 5 11 - -  
Halectinosoma gothiceps - -  i - -  
DanieIssenia typica 1 1 I0 
Tisbe spec. - -  I - -  
Dactylopodia vulgaris 11 12 - -  
Paradactylopodia latipes - -  2 - -  
Amphiascoides debilis 85 33 1 
Paramphiascopsis longirostris 49 104 1 
Paramphiascopsis giesbrechti - -  4 - -  
Amphiascus minutus sp. I 65 85 - -  
Paramphiascella spec. - -  3 - -  
Schizopera spec. - -  1 - -  
Proameira hiddensSensis 1 - -  - -  
Ameira parvula 11 4 
Ameira divagans 3 4 - -  
Nitocra spec. - -  9 - -  
Leptomesochra macintoshi 4 - -  - -  
Scottopsytlus minor 6 2I - -  
Intermedopsyllus intermedius 52 101 - -  
Kliopsyllus holsaticus 10 5 - -  
Mesochra inconspicua 22 29 
Mesochra pygmaea 1 3 - -  
Leptastacus laticaudatus interm. 18 17 - -  
Leptastacus macronyx 13 41 - -  
Leptopontia curvicauda 2 14 - -  
Paraleptastacus holsaticus 2 2 - -  
Evansula pygmaea - -  3 - -  
Evansula incerta - -  1 - -  
Huntemannia jadensis 2 ~ 
Rhizothrix minuta 61 I6 - -  
Heterolaophonte minuta 3 8 - -  
Paronychocamptus curticaudatus 4 6 - -  
Asellopsis intermedia 13 21 - -  
Pilifera gracilis 16 1 - -  
Laophonte brevifurca* 10 17 1 
Laophonte thoracica - -  1 1 
Onychocamptus brevispinosus* - -  1 - -  

* neu fiir die Kieler Bucht 

k 

w 
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homogenen Sand (Medianwert ca. 0,2-0,3 mm) typisch sind, treten in nur kleinen In- 
dividuenzahlen auf. Kliopsyllus holsaticus Ku~z kann ein sandiges Sediment in der 
Kieler Bucht regelre&t charakterisieren (ScHF.I~rL & NOODT, 1975). Ahnliches gilt auch 
fiir Nematoden (z. B. W~rsrR, 1960; HoI, Pr~ & MrYERS, i967). 

Abschlief~end kann gesagt werden, daf~ auf dem untersuchten Profil die Indivi- 
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duenzahl der Harpacticoiden mit abnehmender Korngr~Jf~e ebenfalls stark zuriickgeht. 
AbbiIdung 6 zeigt die Abundanz der h~iufigsten Arten. 

Tabelle 2 gibt die gefundenen Arten und ihre Individuenzahlen auf den unter- 
schiedlichen Sedimenten an. 

OSTRACODEN, HALACARIDEN, TARDIGRADEN, GASTROTRICHEN 

tndividuen dieser Gruppen treten fast ausschlief~lich im Bereich zwischen 6 und 
15 m auf. Am relativ h~iufigsten sind Ostracoden und Halacariden. Die Zahlen beider 
bleiben aber immer erheblich unter der der Harpacticoiden und in noch viel st~irkerem 
Mai~e unter der der Nematoden. Tardigraden und Gastrotrichen waren meist nur in 
geringer Zahl in den Probenkernen enthalten oder fehlten g~inzlich. Dies ist sicher auf 
die Heterogenit~t des Sediments zuriickzufiihren. Aus praktischen Griinden wurden 
deshalb diese Gruppen bei der Bestimmung der Biomasse zusammengefalgt. Im Gegen- 
satz zur westlichen Ostsee k/Snnen in ihrera n/Srdlichen Tell z.B. Ostracoden eine weit- 
aus gr/Si~ere Rolle spielen; bis zu 50% der Biomasse der Meiofauna (untersucht yon 
ANKAR & ELMGREN, 1975). In 26 m Tiefe (Mudd) fehlen Vertreter dieser Gruppen 
g~inzlich. 

DISKUSSION 

Die Ergebnisse best~itigen im wesentlichen friihere Untersuchungen auf unter- 
schiedlichen Sedimenten in der Kieler Bucht (ScHEIBEL, 1973; SCHEIBEL & Noom', 
1975). Das gilt fiir die Meiofauna in qualitativer und quantitativer Hinsicht. So zeigen 
reine Sande je nach Sortierungsgrad ein spezifisches Artenmuster der Harpacticoiden. 
Mit der Zunahme der Heterogenit~it des Sedimentes steigt die Artenzahl. Sie nimmt im 
homogenen Sediment ab und kann durch ein oder wenige Faunenelemente ein Sediment 
charakterisieren. Auch fiir die Nematoden-Fauna gitt in der Kieler Bucht eine spezi- 
fische Artenverteilung auf sandigen Zonen gegeniiber schlickig-sandigen Gebieten 
(G~RLACH, 1958). WARWICK & BUCHANAN (t970) geben an, daig die Heterogenit~it der 
Nematoden-Fauna im sandigen Sediment h~Sher als im schlickigen ist und die Wasser- 
tiefe fiir die Artenzusammensetzung yon geringerer Bedeutung als der Sedimenttyp. 
Das gilt sicher auch fiir die Kieler Bucht, denn hier k~nnen Sandzonen tiefer reichen 
als Zonen mit schlickigem Charakter und umgekehrt. Eine Analyse der Nematoden des 
vorliegenden Materials steht noch aus. 

Fiir die Harpacticoiden-Fauna im Untersuchungsgebiet bleibt der Sedimenttyp 
weitgehend bestimmend; Temperatur und Salzgehalt haben einen geringeren Einflui~. 
Ebenso wird au& die Komposition der verschiedenen Meiofauna-Gruppen yore jewei- 
Iigen Sedimenttyp ganz wesentlich bedingt. In griSberen reinen Sanden dominieren in 
der RegeI die Harpacticoiden (z. B. Cot~L, 1969; TIETJEN, 1969; SCHEIBEL, 1973). 
Hier muf~ allerdings beriicksichtigt werden, dab die vertikale Verbreitung der Nema- 
toden im Boden gegentiber anderen Meiofauna-Gruppen gr~ii~er ist und somit ihre volIe 
Zahl nicht erfaf~t wird. 

Die im Sublitoral der Kieler Bucht erreichte Individuendichte ist mit derjenigen 
anderer, insbesondere auch vollmariner Meeresgebiete ~ihnlicher Tide, durchaus ver- 



Meiobenthos in der westlichen Ostsee 41 

gleichbar (z. B. COULL, 1969; TIETJEN, 1969; STRIPP, 1969; MCINTYRE, 1964; WIGLEY 
& MCINTYRE, 1964; ~rlESER, 1960), wenn hier nattirlich auch die unterschiedlichen 
Bedingungen der jeweiligen Lokalit~iten mehr oder weniger starken Einflug austiben. 

Auch die Werte der Biomasse liegen im wesentlichen im Bereich derer, die yon an- 
deren Autoren ermittelt wurden. H6here Werte wurden allerdings von STRIVV (1969) 
in einem Areal der Nordsee errechnet. Gewisse Differenzen sind in dieser Hinsicht nicht 
auszuschliegen, da yon verschiedenen Autoren unterschiedliche Methoden zur Ermitt- 
lung der Biomasse angewandt wurden. STRII'P (I969), MCINTYRE (1973), ANKAR 
~xE ]~LMGREN (1975) und TIETIEN (1969) kalkulieren die Gewichte; andere Autoren 
w~igen direkt und geben die \Verte als Trockengewicht an (z. B. CouL, 1969; WARWmK 
& BUCHANAN, 1971). 

Im Untersuchungsgebiet treten die h/Schsten Werte der Biomasse im schlicksan- 
digen Bereich (ca. 18-22 m) und im Schlick auf (26 m). Hier sind es fast ausschlieglich 
Nematoden, die sie ausmachen. Eine ~ihnlich grof~e Rolle spielen die Nematoden auch 
im brackigeren Bereich der Ostsee. Biomasse und Individuenzahl k6nnen hier abet 
h~Sher sein (z. B. ELMGREN, 1975; ANKAR ~x~ ELMGREN, 1975). Im Durchschnitt geringere 
Individuenzahlen werden yon ARLT (1973) angegeben. Sediment und Tiefe sind aller- 
dings nur bedingt direkt vergleichbar. 

Allgemeinere Probleme, die Vorkommen und Zusammensetzung der Meiofauna 
betreffen, sollen an dieser Stelle nicht er~Srtert werden. Hieriiber ist yon vielen Autoren 
in jtingster Zeit berichtet worden (z. B. MCINTYRE, 1973). 

ZUSAMMENFASSUNG 

1. In einem Versuchsgebiet der westlichen Kieler Bucht wurden tiber einen Zeitraum 
yon mehreren Monaten quantitative Proben durch Taucher enmommen. Jeder Pro- 
benkern erfagt eine Fl~che yon 10 cm 2 ~50 cm 3. Die Untersuchungen erfolgten 
auf einem Profit unterschiedlicher Sedimentqualit~iten (Grobsand bis Schlick) an 
festen Stationen. 

2. Jeder Sedimenttyp zeigt eine spezifische Besiedlung dutch Meiofauna, speziell dur& 
Harpacticoiden und Nematoden. Die durchschnittliche Individuendichte/m -° be- 
trug 300 000-505 000 Individuen auf mittlerem bis grobem Sand, 1 950 000 In- 
dividuen auf schlickigem Feinsand und I 078 000 Individuen auf Schlick. 

3. Die durchschnittliche Biomasse/m 2 betrug 50-116mg auf mittlerem bis grobem 
Sand, 560 mg auf schlickigem Feinsand und 308 mg auf Schlick. 

4. Diese Ergebnisse werden mit denen aus anderen Meeresgebieten verglichen. Dabei 
zeigt sich, dag sie im wesentlichen in der gleichen Gr/Sgenordnung liegen. 

Danksagung. Der Tauchgruppe der Universidit Kiel m~Schte ich an dieser Stelle fiir ihren 
Einsatz bei der Probenentahme besonders danken. 
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